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éihrend elf Wochen nach

dem 24. Méirz 1999 bom-

bardierte die NATO unter

Mitwirkung der Bundeswehr in ei—

nem unerkléirten Krieg die Bundesre-

publik Jugoslawien. Gegen diesen

Krieg formierte sich in keinem der

beteiligten Angreiferléinder eine nen—

nenswerte Anti-Kriegsbewegung.
Der folgende Text versucht thesen—

'haft, die Ursachen hierfiir zu analy-

sieren und mégliche Handlungsoptio—

nen in zukfinftigen, ahnlich gelager—

ten Auseinandersetzungen zu disku-

tieren. .Denn, so lautet eine Kernthese

der nachfolgenden Uberlegungen, der

Kosovo-Krieg war neben und nach

dem zweiten Golfkrieg 1990/91 Pro-

totyp einer neuen Art von Konflikten,

die zugleich symbolischer und mate-

rieller Ausdruck der neuen Weltver-

haltnisse sind.

Die Schwache der Antikriegsbewe-

gung in diesem Konflikt manifestierte

sich auf allen Ebenen. Auf diskursi—

ver Ebene gelang es nicht, den Argu—
’

menten der Kriegsbefiirworter eine in

irgendeinem Sinne koharente, dih. lo-

gisch geschlossene, geschweige denn

eine in der offentlichen Diskussion

wirksame Argumentation entgegen—

zusetzen. Auf politisch-praktischer
Ebene gelang es nicht, angemessene

Formen des symbolischen Oder auch

praktischen Widerstands' zu finden, so

dass nicht einmal innerhalb der — oh~

nehin nicht starken — linken Oppositi-

onsbewegungen wirksam gegen den

Krieg niobilisiert werden konnte. Um

die Grfinde hierffir zu verstehen, ist es

sinnvoll, zunéichst einen Blick auf das

diskursive Szenarium um den Krieg

zu werfen. Im folgenden beziehen wir

uns vor allem auf die deutsche Situa—

tion; es hat aber fiir uns den An—

schein, dass sich die Verhaltnisse in

zahlreichen anderen Angreiferléindem
kaum unterschieden haben.

Zwei Seiten der

Okzidentalen Ideologie:
Mehrhei’rsgesellschaft

und Bellizis’ren

Die Wahmehmung des Kosovo-

Kriegs in der Gesellschaft war durch

einen verbreiteten kulturalistischen
(differentialistischen) Rassismus

strukturiert, der sich — in Anlehnung
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Gegen w

welchen

Thesen fflyraeinenheuen
Anti-M

‘33?»

él'tarismus
'

Von autonom q.f.r.i.k.a.-grubpe

an Edward W. Saids' Begriff des »Ori-

entalismus<< — mit dem Begriff des
»Balkanismus« bezeichnen lasst. Im

Diskurs des Balkanismus wird der Sii—
dosten Europas zu einem geographi-
schen und symbolischen Raum, in
den der »freie Westen<< oder das »zi-

-

vilisierte Mitteleuropa<< Gewalt und
Barbarei verorten. Hierbei wird an

kollektive Bilder einer vor-zivilisier—
ten Welt der Stammeskrieger in den
»Schluchten des Balkans« ange—

kniipft. Diese Welt steht im grund—
séitzlichen Gegensatz zur westlichen

bfirgerlichen Zivilgesellschafi. V61:
kermord und Barbarei werden fiber
die Bilder des Balkans als etwas dem
»freien Westen<< Ausserliches symbo—
lisch ausgelagert. Ethnische Konflik-

.te, so der Diskurs des Balkanismus
sind auf dem Balkan Normalitéit, nach
ihren Ursachen braucht nicht gefragt
zu werden. In der Konsequenz ergibt
sich aus der Logik des Balkanismus
vor dem Hintergrund der Kosovokrise
die Handlungsaltemative: Entweder

(polizeilich) eingreifen Oder den Bal—

kan sich selbst fiberlassen. (...)
Auch die Kriegsbefiirwoner argu-

mentierten vor dem Hintergrund einer

stillschweigend vorausgesetzten

Uberlegenheit des zivilisierten »freien

Westens<<, zogen daraus allerdings die

entgegengesetzte Konsequenz. (...)

Gegen Indifferenz und Wurstigkeit
der Mehrheitsgesellschaft setzten die

Kriegsbefiirworter einen stark morali-

sierenden Diskurs. Vor dem Hinterg—
und der serbischen Politik im Kosovo

wurde von Vélkermord gesprochen;
die NATO-Bombardements wurden

mit dem Argument legitimiei’t, es gel-
te, ein neues Auschwitz zu verhin-

dern. Die militarische Intervention

wurde so als »Kampf gegen das abso—

lut Bése<<(vgl. a. Tony Blair in Gross—

britannien) inszeniert. Wie zuvor im

Falle Saddam Husseins und des Irak

wéihrend des Golfkriegs wurde nun

das politische und militéirische Han—

deln von Milosevic und der Bundesre—

publik Jugoslawien mit den Nazi-Ver-

brechen verglichen. Der politische
Imperativ »Nie wieder Auschwitz<<

wurde auf. die Biirgerkriegssituation
umgemfinzt. Dabei ging es weniger
darum, »die Deutschen<< durch Relati-

vierung von Auschwitz von ihrer hi-

storischen Schuld zu entlasten (was

méglicherweise ein gem gesehener
Nebeneffekt sein mag), als vielmehr

darum, die Diskussion des Konflikts
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von der politischen auf eine morali—

sche Ebene zu verlagern: Die Anru-

fung der Verbrechen von Auschwitz

liess es offenkundig illegitim erschei-

nen, fiber politische Interessen, Moti—

ve und Handlungsaltemativen in die-

sem Konflikt zu diskutieren. Die mo-

ralisierende Entpolitisierung miindete

letztlich in der Propagandafloskel,
wer Milosevic nicht militarisch be-

kampfe, sprich Jugoslawien nicht

bombardiere, paktiere realiter mit ihm

und b'eteilige sich letztlich durch

Wegschauen an einem Genozid. Es ist

bezeichnend, dass das Fuhrungsper-

sonal der >>Berliner Republik<< einer—

seits eine neue deutsche Normalitéit
beschwort, die nicht mehr an die Ver-

brechen des Nazi—Faschismus erinnert

werden will. Andererseits sind sie

sich nicht zu schade, die >>Moralkeu-

le« (und nur in diesem Zusa'mmen-

hang macht ein solcher Begriff Sinn)

Auschwitz als wirksames propagandi-
stisches Mittel zu schwingen, um

moglichen moralisch argumentieren-
den Widerspruch gegen ihre Kriegs—

politik zu delegitimieren.
Zumindest in der Bundesrepublik,

aber auch in anderen européiischen
Staaten gelang die Durchsetzung die—

ses Diskurses nicht zuletzt, weil das

politische Fuhrungspersonal nicht

mehr im Verdacht steht, nazistische

(bzw. andernorts kolonialistisch-im-

perialistische) historische Kontinuita—

ten zu verkorpern. Dan'jber hinaus

konnten Schroder, Fischer (ebenso
wie Blair, Solana, Clinton und Co.)
eine Art ‘686r Bonus verwerten, der

immer noch fiir Freiheit, Gerechtig-
keit und Menschenrechte steht. An-

ders als jede konservative CDU—ge-
fiihrte Regierung waren sic in der La—

ge, die Behauptung zu verkorpern, in

diesem Krieg gehe es um Menschen-

rechte (vgl z.B. jene BILD-Zeitung~
stitelseite : »Schaut in ihre Gesich—

ter<<). Ihr >>humanitéirer Fanatismus<<

(Franco »Bifo« Berardi) verkniipfte
die morderische Gewalt der Stealth~

Bomber mit der Inszenierung von

Zweifeln und Gewissensbissen und

verkaufte das Ganze als ethisches

Handeln. Gegen dliesen >>Kriegshu—
inanismus<< (Dirk Kretschmer) der ge—

wendeten Ex-6Ser bekamen die lin-

ken und antimilitaristischen 'Kriegs-
gegnerInnen keinen Fuss auf den Bo—

den. Das haben sie sich bis zu einem

gewissen Grad selbst zuzuschreiben.

Letztlich ergibt sich die Méglichkeit,

Auschwitz im Sinne eines >>militfiri~

schen Humanismus<< (Ulrich Beck) zu

instrumentalisieren, auch aus der

schlechten linken Tradition, alles und

jedes mit dem Faschismusetikett zu

iiberziehen (vgl. Schonberger/Kostler

1992, 95ff.). Insofem zeigten die Ex-

6Ser nur, class sie ihre Lektion gut ge-

lemt haben. Sie nahmen die linke Tra-

dition der unauthorlichen Moralisie—

rung politischer Konflikte mit auf die

Regierungsbank und spielten auf

dieser Klaviatur mit einer Lautstarke,

angesichts der selbst der CDU-Vorsit—
zende Wolfgang Schéiuble noch als

Gemassigter erschien. Die Retorsion

des moralischen Imperativs >>Nie—wie-

der-Auschwitz«, also die Vereinnah~

mung eines kritischen Begriffs und

das gleichzeitige In-Sein-Gegenteil—
Verkehren (vgl. z.B. S>Solidarpakt«)
entspricht einem gangigem Muster

gegenwartiger Herrschaftsdiskurse. In

diesem speziellen Fall braucht sich ei—

ne Linke, die jahrzehntelang mit

falschen oder verkfirzten Faschismus—

vorwfirfen Politik (ge)-macht (hat),
allerdings nicht zu wundem, dass an-

dere mit solchen Argumenten nun ihr

eigenes Spiel spielen.(. . .)
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Ruhe an der Heimqtfront

Bei der Suche nach Ursachen fiir die

Schwache der Antikriegsbewegung
liegt es nahe, auf ein Erkl'arungsmu—
ster zurfickzugreifen, das zum Stan—

dardrepertoire linker Denkfiguren ge—

hért: die Offentlichkeit wurde durch

die biirgerlichen Medien manipuliert,

Hauptgrund fiir die Schwache der

Kriegsgegnerlnnen sei mit_hin die Ef—

fizienz der Propaganda der Krieg—
streiber gewesen.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die

Medienbilder des Krieges nicht allein

Proddkte der NATO—Propagandama—
schinerie waren: Die . Berichterstat—

tung war nicht gleichgeschaltet. In

der Konsequenz lieB sich die Filgtion
eines klinisch sauberen Krieges sei-

tens der NATO nicht aufrechterhal;

ten. Es standen genfigend Medienin-
formationen zur Verfiigung, aus de—

nen sich die Schlussfolgerung ziehen

liess, dass die Strategie der NATO in

diesem Konflikt auf ein »bewusstes

und delibertares Miirbe-Bomben der

serbischen Bevélkerung<< (Bussemer)
hinauslief. Dass diese Inforrnationen

folgenlos bleiben, liegt zum einen

daran, dass der durch die bellizisti-
.

schen Pblitiker vorgegebene Interpre-
tationsrahmen des Konfliktes in den

Medien weitgehend unhinterfragt
fibernommen wurde. Die Medienéf—

fentlichkeit zweifelte zwar den Wahr-

heitsgehalt der taglichen NATO-i

Frontreports an, nicht aber die

grundséitzliche Interpretation des

Konflikts als »Kampf ffir die Men-

schenrechte<<. Dass diese Interpretati—

on unhinterfragt durchgehen konnte,

mag zum Teil auch daran liegen, dass

alternative Lesarten des Konflikts

durch die linke Antikriegsbewegung
selbst unzureichend waren. Deshalb

greift die Behauptung einer weitge—
henden Medienmanipulation zu kurz:

Die Lage an der »Heimatfront« war

weniger durch die Starke der Kriegs-

propaganda gekennnzeichnet als

durch das Fehlen jeder fiberzeugen-
den Gegenargumentation. Die Verun-

sicherung hinsichtlich der Legitimitfit
des Krieges, welche in Teilen der Be-

volkerung durchaus bestand, musste

deshalb sprachlos bleiben. (...)
Zwar gab es in der Bevolkerung

keine Kriegsbegeisterung und keiner—

lei Bediirfnis, etwa groBdeutsches
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Hegemonialstreben in glorreichen

Kriegseinsatzen durchzusetzen. Die

Handlungsmoglichkeiten fiir eine an-

timilitaristische Bewegung vergros—
serten sich dadurch jedoch nicht im

geringsten. Im Gegenteil: Hier zeigt
sich eine Form von Indifferenz, die

weder von Kriegsbeffirwortem noch

von Kriegsgegnem mobilisiert wer—

den kann. Konflikte wie der im Ko—

sovo erscheinen als undurchschaubar,
die Leute wollen wohlstandschauvi-

nistisch ihre Ruhe haben. (...) Ge—

genijber dieser Haltung greifen weder.

moralische Appelle noch das sonstige
vorhandene symbolisch-politische In—

strumentarium der Linken. Es ist eine

Frage, die seitens der linken Kriegs—
gegner kaum je diskutiert wurde, wie

mit dieser »Heimatfront neuer Art«

umzugehen ist.

Vom Elend der Krifik

Angesichts des Krieges bezogen die

linken Kriegsgegner, soweit sie nicht

in ratlosem Schweigen verhamen,
haufig in reflexhafter Weise die iibli-

Chen Schfitzengraben.
Dazu gehért der Versuch, die Ver—

haltnisse unbedingt und in jedem Fall

mit der (anti)deutschen Brille be-

trachten zu wollen. Diese negative
Deutschlandfixierung nimmt nicht

einmal die einfache Tatsache zur

Kenntnis, class sich die Situation we-

der in Grossbritannien noch in den

meisten anderen europaischen Lan-

dern wesentlich anders dargestellt
hat. Gerade weil von Antideutschen

immer wieder vorgetragen wird, die

deutsche Balkanpolitik sei fiir die

Auflosung Jugoslawiens ursachlich

gewesen, lasst sich fragen, ob hier

nicht deutscher Grossenwahn nur mit

umgekehnem Vorzeichenprasentiert
wird. Slavoj Zizek (Die NATO — die

linke Hand Gottes?) und Immanuel

Wallerstein (»Bombs away! «) ver—

weisen dem gegeniiber darauf, wie

problematisch es ist, Milosevic zum

Protagonisten des multiethnischen Ju-

goslawien zu stilisieren. Gerade seine

schon 1987 einsetzende Entfesselung
des »Gespensts ethnischer 'Leiden-

schaften<< (Slavoj ZizekzDie doppelte
Erpressung) sei es gewesen, die das

Ende des multiethnischen Nach—

kriegsjugoslawien eingelautet habe.
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Auch Kriegsgegner, die aus der Lo-

gik eines traditionellen Anti-Imperia—
lismus argumentierten, reproduzier—
ten in letztlich hilfloser Weise ge-

wohnte, aber unzureichend geworde-
ne Erkléirungsmuster. Sie versuchten

verzweifelt klarzumachen, dass die

Bombardierung Jugoslawiens in

Wirklichkeit um okonomischer oder

geostrategischer Interessen willen er-

folgte. War eine entsprechende Argu—
mentation im Falle des Golfl<riegs
(wo sie unter der Parole »Kein Blut

fiir (")l« vorgetragen wurde) noch ei—

nigermassen plausibel, wurde es im

Falle des Krieges gegen Jugoslawien
schwierig, die »wirklichen« okono-

mischen Interessen hinter dem

Kriegseinsatz auszumachen. Wir ge-
hen davon aus, dass das weniger an

einer besonders perfiden Verschleie-

rung der wahren Kriegsgriinde liegt
sondem eher daran, dass die Folie ei-

ner traditionellen Imperialismuskritik
auf die Konstellation dieses Krieges
ni‘cht passt (vgl. a. Alain Kessi, NA—

TO/Kosov@). Die Demaskierungs—
Strategie mit dem Versuch, die »ei-

gentlichem Kriegsgriinde aufzudek-



ken, erwies sich in dieser Situation als

politisch wirkungslos. Es konnte ihr

nicht gelingen, die Moralisierung der

Politik durch die Kriegstreiber zu dis-

kreditieren.

Pos’rfordis’rische Kriege
—

Auseinandersetzungen
neuen Typs?

Von verschiedener Seite wurde ver—

sucht, dem spezifischen Charakter

des Krieges Rechnung zu tragen und

diesen als Auseinandersetzung neuen

Typs ohne Rfickgriff auf verkfirzte

traditionelle Erkléirungsstereotype zu

untersuchen. Zu nennen sind hier ins-

besondere die Analysen von Robert

Kurz (Okonomie der Ausgrenzung)

sowie die Uberlegungen italienischer

postoperaistischer Theoretiker wie

Marco Revelli, >>FrancoBifi<< Berardi,

Toni Negri ua. (Thomas Atzert: Das

Imperium schléigt alle). (...)

Es kann an dieser Stelle dahinge-

stellt bleiben, ob der derzeitige (Sko-

nomische Umbmch und die‘ damit

einhergehenden Konflikte eine funda—

mentale Krise markieren, das Wetter~

leuchten von Armageddon, wie Kurz

es beschwort, oder lediglich den

Ubergang zu einem neuen (in den Be—

griffen der Regulationsschule: post—

fordistischen) Regime fortdauemder

kapitalistischer Akkumulation. Mar-

co Revelli und andere italienische

Theoretiker neigen der zweiten Lesait

zu und inteipretieren den Konflikt als

typisch fiir das neue, postfordistische

Akkumulationsregime. Revelli bei-

spielsweise bezeichnet die NATO—In-

tervention als >>extreme (politische)

Synthese<< des Postfordismus (zit. n.

Atzert).

Einig sind sich die Analysen darin,
dass der ‘Ausgangspunkt des Krieges

gegen Jugoslawien in dem Epochen—
bruch liegt, der sich auf politischer.
Ebene mit dem Datum von 1989 ver—

bindet und der auf 6konomischer

Ebene eine grundsiitzliche Verande-

rung des warenproduzierenden Welt—

systems markieit: Im Zeichen einer

Weltokonomie, die von globaler Inte—

gration der Warenproduktion und des

Weltmarktes gekennzeichnet ist, wer—

den immer grossere Segmente der

Weltgesellschaft von der 6konomi-

schen Entwicklung abgekoppelt und

fallen aus dem Regime der globali-
sierten Produktion heraus. Zugleich
lassen auch die entwickelten kapitali-
stischen Staaten den Anspruch fallen,
eine gleichméissige soziale und (Sko-

nomische Entwicklung anzustreben,
wie er paradigmatisch durch das Mo-

dell Deutschland des fordistischen

Klassenkompromisses der Nach-

kriegszeit form'uliert worden war.

Anstelle dessen werden soziale Un—

gleichheit und gesellschaftliche Aus-

grenzung akzeptiert und durch ethni-

sche oder biologische Naturalisierun—

gen gerechtfertigt. Diese Entwicklung
betrifft bestimmte gesellschaftliche
Bereiche innerhalb des freien‘ We?

stens ebenso wie ganze Volkswirt—

schaften in den Peripherien; die Un-

terscheidung von Erster, Zweiter, und

Dritter Welt wird dabei »tendenziell

entréiumlicht<<. Im Ergebnis entsteht

eine weltumspannende >>strukturelle

soziale Apartheid<< (Joachim Hirsch).

(...) Es entsteht eine weltregional

gestaffelte Ausgrenzungshierarchie,
die von einem Kern aus NATO und

EU und wenigen mit ihnen assoziier-

'ten Lindern (z.B. Ungarn) fiber Satra-

p'en- _und Qperettenstaaten (Kroatien)
biS' zu v6llig unselbstandigen von

intemationalen Organisationen oder

Bandenkriegern >>verwalteten<< Pro—

tektoraten (Kosovo) reicht und zu-

gleich eine Verelendungshierachie_
bildet. »Unter diesen. Bedingungen

geht es den politischen und wirt—

schaftlichen Eliten nicht mehr um die

Sicherung von Territorien oder

Volkswirtschaften, sOndem um das

>Funktionieren< des Prozesses insge-
samt. (...) Es geht um die Sicherung
gesellschaftlicher Funktionszusam—

menhange, um die Absicherung ge-

gen die Globalisierungsrisiken<<
(Bendrath). (...) »

Die Logik des globalen Ausgren-

zungs¥ und Sicherheitsimperialismus
konstituiert ein neues gemeinsameé
Meta-Interesse zwischen den kapitali-
stischen-Blocken. Trotz aller K0nkur~

renz entsteht eine gesamtkapitalisti—
sche Geopolitik, in der die NATO un—

ter Fiihrung der USA zur gemeinsa—
men westlichen Weltpolizei wird und

das Gewaltmonopol beansprucht. Als

Folge ist das Ende der volkerrechtli-

Chen Souveréinitéit angebrochen, der
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Kapitalismus kann seine eigene inter-

nationale Rechtsordnung nicht mehr

anerkennen.

. Diese Analysen liefem einen Inter—

pretationsrahmen f'Lir den Krieg,
dem klar wird, dass es nicht der fiber-

méichtige US-Imperialismus war, der

etwa der BRD seine spezifischen In-

teressen aufzwang, und auch nicht

umgekehrt die BRD den US-Koloss

listig im Dienste teutscher Geopolitik
fiber den Tisch zog. Allerdings ist

einzuschranken, dass materialistische

Globalanalysen, wie sie oben skiz-

ziert wurden, notwendigerweise pau-

schalen Charakter haben und deshalb

Fragen offenbleiben. (...)

Hinsichtlich der innerjugoslawi~
schen Konflikte und der Ethnisie-

rungsprozesse, die dem Krieg 'voraus-

gingen, untemahm Alain Kessi (Ko—

sov@/NATO) einen ersten Versuch,

deren Eigendynamik in Bezug zur

weltgesellschaftlichen' Entwicklung
zu analysieren. Auf die symbolischen

Aspekte der NATO—Intervention

schliesslich soil im folgenden Ab-

schnitt kurz eingegangen werden.

Clinton, Du Milosevic Du

Den symbolischen Rahmen des Ko-

sovokonflikts kennzeichnet der slo-

wenische Psychoanalytiker Slavoj Zi-

zek mit der Feststellung, dass »ein

Phanomen wie Milosevics Regime

nicht ein Gegensatz zur neuen Welt—

0rdnung<<, sondem ihr Symptom ist,

das »ihre versteckte Wahrheit<< ans

Tageslicht beférdert. Regimes wie

das von Milosevic (oder, im Zusam—

menhang mit dem zweiten Golfltrieg,

Saddam Hussein) seien nicht das An-

dere des freien Westens, sondem viel—

mehr' »seinereigene Kreatur<<, »ein

Monster<< nach Hausmacherart.

Figuren wie Milosevic markieren

die Gestalt der neuen Weltordnung in

ihren ausgegrenzten, 6konomisch ab-

geschnittenen Sektoren: Gangster,

Bandenfiihrer jeglicher Art, ob in

Belgrad oder in der Inner City von

L.A. Vor diesem Hintergrund er-

scheint es sinnvoll, den Krieg gegen

Jugoslawien in Analogie zu einer Po-

lizeiaktion, einervRazzia zu analysie-
ren. Bei einer Polizeirazzia muss es

nicht notwendigerweise darum gehen,
eine materielle Bedrohung auszuréiu—

[8] SF 3/99 .

men oder die betroffene Gegend dau—

erhaft unter Kontrolle zubringen.
Noch viel weniger geht es darum, fur

die dort lebenden Menschen, potenti-
elle Gangster allesamt, ertragliche
Lebensbedingungen herzustellen:
Weder die Herrschaft der Gangs noch

die Verhaltnisse, die sie begrfinden,
werden letztlich angetastet. Wesent-
lich ist dagegen, dass die Polizeiakti-

on Definitionsmacht begriindet, mate—

riel] durchsetzt oder bestatigt: Defini-

tionsmacht dariiber, was eine Bedro—

hung darstellt und was nicht, wer gut—
er Burger ist und wer Krimineller,
was toleriert wird und was nicht. Es

geht darum zu zeigen,dass die Herr—
schaft der Gangs subaltem ist und auf

die stillschweigende Duldung durch
die fibermachtige Gewalt des Staates

(im Weltmassstab: der kapitalisti—
schen »westlichen Wertegemein-
schaft«) angewiesen bleibt. Die
scheinbare Willkiir, mit der von die—
ser Verbrechen in manchen Situatio-
nen abgestraft werden und in anderen

nicht, ist Teil eines Kontrollregimes,
in dessen Rahmen »Gewalt und Recht
ununterscheidbar werden« (Giorgio
Agamben, zit. n.Atzert) . Nachdem
eine Gruppe (so wie ,«die Serben<< )
einmal als Kriminelle und Delinquen-
ten definiert ist, hat sie letztlich kei-
nen Anspruch mehr auf irgendwelche
Rechte. Die Logik des Polizeiregimes
interessiert sich nicht fur Unterschei-

dungen zwischen Soldaten, Deserteu~
ren und Zivilisten, Regierenden und

Regierten. Die Barbarei des Westens

zeigt sich nicht zuletzt auch in der

Gleichgfiltigkeit, mit der bei solchen
Polizeiaktionen tote Zivilpersonen als

unverrneidliche >>Kollateralschéiden<<
in Kauf genommen werden.

In der Logik von Polizeiaktionen
liegt auch, dass die aggressive Moral—

rethorik, mit der diese begriindet wer-

den, nichts mit den realen Ergebnis~
sen zu tun haben muss. Es ist interes-
sant zu lbeobachten, dass sowohl Sad-

dam Hussein wie auch Milosevic
zunachst zum Abbild des absolut B6—

sen stilisiert wurden, es dann aber

keinesfalls notig war, die Kriege ge—

gen diesen neuen Hitler auch zu ge-
winnen: Die Logik dieser Kriege war

eben nicht die eines Kampfes fiir die

Menschenrechte und gegen die Bar-

barei, sondem die einer Polizeirazzia,
mit der ein paar lokale Gangs aufge~

Foto: C.Ditsch/version

mischt werden, um zu zeigen, wer

Herr im Hause ist. In diesem Sinne

agierte die NATO erfolgreich, ihre

Intervention im Kosovokonflikt kon-

stituierte zugleich ein Kontroll— und

Polizeiregime fiir ganz Siidosteuropa.
(Es sei hier auch an die im Zusam-

menhang mit dem Konflikt von Fi—

scher und Co. abgehaltenen Balkan-

konferenzen‘ erinnert, in denen die

herbeizitierten Regierungschefs der

siidosteuropaischen Staaten im Hin-

blick auf den Krieg die Rolle eines

Komittees »Biirger helfen der Poli-

Zei<< spielen durften.) Mit der Abstra-

fung Milosevics und der Installierung
der UCK im Kosovo gelang es der

NATO tatsachlich, sich als »linke

Hand Gottes<< (Zizek) zu etablieren.

Was nun?

Vor dem Hintergrund, dass analyti-
sche Alternativen ()ffenbar kaum in-

teressieren' und praktische Hand-

lungsmoglichkeiten fehlen, droht in-

nerhallb der Linken eine weitere Aus—

breitung des Zynismus. Welche prak—
tischen Konsequenzen ergeben sich
aus dieser Situation fur politische Ak-

teure, denen reine Negation und



wohlfeile Distinktion nicht genfigen?
Wie lasst sich eine >>Dritte Seite<< for-

mulieren, die sich der Scheinpolari—

sierung zwischen >>zivilisiertem<< We—

sten und vermeintlicher >>Barbarei<<

verweigert und gleichzeitig politische
Wirksamkeit entfaltet?

Eine praktische Ursache fiir die

Lahmung der linken Opposition ge-

gen diesen Krieg mag aus dem linker

Politik zumindest in Deutschland

immanenten Zwang resultieren, mo-

ralisch Stellung zu bezieh'en: Wir sind

die Guten. Dieser Zwang ffihrt zur

Lahmung, wenn es darum geht, sich

in einer Auseinandersetzung zwi-

schen Kontrahenten zu positionieren,
fiir die man sich bei Verstand nicht

entscheiden darf. Das hat sich schon

im Golflkrieg gezeigt, und iihnliche

Konstellationen sind auch in kiinfti—

gen militéirischen Konflikten zu er-

war’ten. Vor dem Hintergrund der

Entwertung kommunistischer und so—

zialistischer Utopien offnet sich der

Raum ffjr nationalistische, rassisti-

sche und ‘fundamentalistische’ Ideo-

logien. Auseinandersetzungen, die im

Zeichen dieser Ideologien ausgetra-

gen werden, konnen verschiedene Di-

mensionen haben: Repression, Po~

grom Oder Revolte, Eine eindeutige

Bewegungsrichtung ist schvver auszu—

machen, es gibt jedoch kaum mehr ei-

ne Moglichkeit, sich vorbehaltlosmit
einer Partei zu identifizieren. Das Ar—

gument, dass Nicht-Solidarisierung
mit Figuren wie Saddam Hussein-
oder Milosevic der Kriegspropaganda
das Wort rede, geht am Kern der Sa—

che vorbei. Einmal davon abgesehen,
dass linksradikale Kritik nun das al—

lerletzte ist, was seitens der Krieg—
streiber als Legitimation herangezo—
gen werden miisste: Es kommt gerade
darauf an, deutlich zu machen, dass

Machthaber wie Milosevic nicht Geg—
ner der >>neuen Weltordnung<< sind,
sondem deren Produkte. Milosevic

und NATO brauchen sich ffir ihre je—
weils partikularen Interessen. Es ware

ein lohnender Versuch in diesem Sin-

ne die Totalitarismus-Theorie vom

Kopf auf die Beine zu stellen: Clin-

ton, Schroder und Blair auf der einen

und Milosevic auf der anderen Seite

als Reprasentanten zweier Pole der

Totalitéit des Kapitalismus?

Ers’re Schrih‘e

1.Die Handlungsmaxime »der Feind

meines Feindes ist mein Freund<<

gehort endlich auf den Mijllhaufen
der Geschichte. In einer Zeit des glo—
balisierten und entfesselten Kapitalis—
mus macht es keinen Sinn mehr, sich

mit Staaten oder nationalen Identita-
ten zu solidarisieren. Vielmehr muss

das Ziel sein, sich mit gesellschaftli-
Chen Gruppen Oder Organisationen
auszutauschen und gemeinsame

Handlungsperspektiven zu entwik—

keln. Im Falle dieses Krieges erwies

es sich als wesentliches Defizit, dass

die -Antikriegsbewegung vor dem

Krieg praktisch keine Kontakte zu

oppositionellen Gruppen in Ex-Ju-

goslawien gekniipft hatte. Immerhin

gab es Ansatze hierffir: Alain Kessi

(Kosov@/NATO), Florian Schneider

(»Zivile Ziele<< und >>Balkanien<<) und

Mark Terkessidis fiber ARKZIN

[http://www.arkzin.com/index.html]
(Die Fiktion voin Wilden Balkan) ha—

ben versucht, bestehende Moglichkei—
ten aufzuzeigen.
2.Es wurde emeut deutlich, dass der

ausserparlamentarischen Opposition
zumindest hierzulande jede soziale

Erdung fehlt. Wir miissen schleunigst
daran gehen, Biindnisse fiir konkrete

politische Projekte zu schliessen, die

fiber den gewohnten Umkreis hinaus—

reichen. Die Versuche der Initiativen
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>>Kein Mensch ist illegal<< [Link —

Cross the border], den eigenen Hand—

lungsraum zu erweitem, sind daffir

ein Beispiel. Wer dabei Angst hat, die

reine Lehre zu missachten oder sich

sonstwie die Finger schmutzig zu ma-

chen, verfolgt kein politisches Pro-

jekt, sondem betreibt Kritik um der

Distinktion, sprich um des wohlfeilen

Gut- bzw. Klugmenschentums willen.

Wir mfissen jene Distinktionslinken

alleine zurficklassen, denen es nicht

um gesellschaftliche Veranderung,
sondem allein um die Frage geht:
Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist der radikalste/kritischste im

'

ganzen Land.

3.Es stellt sich die Frage, in welcher

Weise einer diskursiven Formation

wie dem Kriegshumanismus entge-

genzutreten ist. Hier hilft es nicht,
eine Desavouierungsstrategie unter

Hinweis auf die ‘wirklichen’, impe—
rialistischen oder sonstigen Motive

der Kriegstreiber zu betreiben. Weg-
weisend ware vor allem eine Kampa-
gne ffir die Offnung der Grenzen fur

die Fliichtlinge gewesen. Der Aufruf

»Break the logic of war! Desert!

Open the borders!« war ein Versuch

hierfiir. Eine breitere Auseinander~

setzung darfiber hatte offensichtlich

werden lassen, wie humanitar diese

Kriegsbeffirworter tatséichlich sind. ,

Es ist nicht der geniale ideologische
Schachzug, und es sind auch nicht die

Massen, an denen es uns mangelt. Es

bedarf vielmehr‘neuer sozialer Netz—

werke all derer, die sich in Wider—

spruch zu den herrschenden Verhalt-

nissen setzen wollen. Hierffir benéti-

gen wir einen langen Atem, eine aus—

serordentliche Frustrationstoleranz

und die Bereitschaft sich verwickeln

zu lassen. Dabei sollten wir nicht

selbst Sicherheits- und Ausgren-

zungsmechanismen im Kleinen (re)-

produzieren, sondem die Fahigkeit
entwickeln, »fuzzy networks<< fiber

ideologische Differen'zen und unter—

schiedliche Motivationen hinweg zu

knfipfen.
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erzeugte Monster. « (Alex Demirovic:

Balkankrieg, Postfordismus und Glo-

bal Governance; in: diskus Nr. 2;
Frankfurt a.M. Juni 1999)

These 2:

Propaganda brauch’r

Myihen.

Durch fingier’te Meldungen wurden
die Bevolkerungen der europaischen
Staaten und der USA »auf Kriegskurs
gebracht<< und z.B. o.g. Feindbilder

venieft. Das folgende Beispiel ist ei—

nes von vielen, bei dem zumindest

>>unklare<< bzw. undurchsichtige
Nachrichten einseitig interpretiert
und verbreitet wurden:

Am 15. Januar 1999. wurden im Ko-
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sovo—Dorf Racak 45 Tote aufgefun—
den. Am folgenden Tag bezichtigte
der Leiter der OSZE-Mission, Wil-

liam Walker, sofort serbische Polizei-

kréifte des Massakers an unschuldigen
albanischen Zivilisten und sprach von

»auBergerichtlichen Hinrichtungen
und Verstiimmelung von unbewaff-

neten Zivilisten albanischer Her-

kunft« (NZZ, 25.1.1999). Nach Aus— -

'

fiihrungen eines Korrespondenten der

Springer~Zeitung »Die Welt«

(18.1.1999) batten die serbischen T5-
ter »auch das Him aus dem Schadel

geloffelt<<. (Diese Oder ahnlich grau-
enhafte Bilder sind typisch fiir

>>demokratische Propaganda«.)
Serbische Vertreter stritten dies ab

und beschuldigten ihrerseits die

UCK, Manipulationen an den Lei—

chen vorgenOmmen zu haben. Sie sei-

en nachtra'glich in Zivilkleidung ge-
steckt und zusammengetragen wor-

den, um ein Massaker vorzutéiuschen.

Dennoch brachten die westlichen Me-
dien ausschliefilich Walkers Version
dieses Vorfalles in Racak.

Spiitere Untersuchungen ergaben
jedoch, daB diese Menschen aus eini-

ger Entfernung von Geschossen ge-
troffen wurden, woraus geschluflfol-
gert wurde, daB sie im Kampf starben.

Nach den Darstellungen einer Unter—

suchungskommission, die von der EU

eigens ffir diesen Fall eingesetzt wur-

de, seien die Toten aus verschiedenen
Orten nach Racak zusammengetragen
worden. Der entsprechende Bericht
wurde —

zwar verzogert, aber immer-
hin — zwei Wochen nach seinem an-

gekiindigten Erscheinungstermin
veroffentlicht. Dennoch blieb der OS-

ZE—Missionsleiter Walker lbei seiner
Version eines Massakers der Serben
an Zivilisten, was in den meisten

‘ westlichen Medien — trotz des De-
mentis der Kommissionsleiterin
Helena Ranta — die verbreitete Versi—
on der ‘Geschehnisse blieb:

‘

»Kurz vor der. Ubergabe des Be~

richtes legte die ‘Washington Posr’
noch mal nach: die Expertise besid-

tige, dafo’ ein ‘organisierres Massa-
ker’ stattgefunden habe. Rama de—

mentierre. Beobachter stellten einen

direkten Zusammenhang des Zei—

tungsberichtes zur harten Verhand-

lungsfiihrung der USA in Paris her

und erinnerten an die Rolle der ‘Was-

hington Post’ bei der propagandisri—

schen Vorbereitung des Golfkrieges
1991.« (B2; 19.3.1999)

These 3:
'

Der Konfiikt zwischen den
»wesflichen Demokra’riem

und >>cien Serben<<
wurde bewuBi zur

Eskaiafion gebrach’r.

Am Ende der Verhandlungen in Ram—

bouillet stand die Erpressung der ser-

bischen Verhandlungsdelegation, da

ihr kurz vor A‘blauf eines Ultimatums

ein Vertragstext zur Unterschrift pra—
sentiert wurde, den sie nicht kannte,
und den sic in der Kiirze der Zeit auch

nicht hatte priifen konnen. Er kam ei—

ner Preisgabe der Souveriinitat der

Bundesrepublik Jugoslawiens gleich,
da er >>fizktisch zur Beserzung des

Landes durch die NA T0 and zu einer

Abtrenmmg des Kosovo gefiihr! lic'ir—

te.« (Alex Demirovic: 1999)
In den Medienberichten wurde die~

se Dimension der >>Verhand1ungen<<
jedoch nicht »angesprochen« und

stattdessen die >>sta1rsinnige Haltung
der Serben<< hervorgekehrt. Aber daB

»kein Staat einer sole/zen Forderung
jemals zugestimmt hiirre, liegt aufder

Hand.« (Antifaschistische Initiative

Heidelberg: Ihre ‘Neue Weltordnung’
angreifen! Kampf der NATO—Kriegs—
politikl; in: Contraste Spezial; Osn-

abriick Juni 1999).
Noam Chomsky bringt die Ent-

scheidung des Westens, Krieg zu

ffihren, klar zur Sprache: »Die USA

haben einen Kurs gewc'i/zlr, der, wie

sie ausdriicklich anerkennen, die

Greueltaten und Gewalt ‘vorher—

sagbar’ eskalieren lizflr; ein KID‘S, der

ouch einen weiteren Sclzlag gegen
dos Regime internationaler Ordnung
fiihrt, welches den Schwachen wenig—
stens ein Minimum an Schulz vor rein—

berz'schen Staaten bierer. Arrf lange
Sicht sind die Konseqzlenzen jedoch
nicht vorhersagbar.« (Noam Chom—

sky: Die gegenwartigen Bombardie-

rungen. Hinter der Rhetorik; in: Con—

traste Spezial; Osnabriick Juni 1999)
»Vor diesem Hintergrund lenclzrer

die Beobachtung von Werner Link,

Professor fiir Internationale Be-

ziehungen an der Universitc‘ir Koln,
ein, warum die Kosovo—Albaner nach

ebenfalls anfc‘z’nglicher Weigerung



den Rambouillet-Vertrag unterschrie-

ben haben: ‘US—Anflenministert'n Al-

bright heme erklc'z‘rt, es werde keinen

Milita'rschlag gegen Jugoslawien ge-

ben, wenn auch die Kosovo~Albaner

den Friedensplan ablehnten. Das

hei/J’t, die Kosovo-Albaner konnten

davon ausgehen, daf)‘ ihre Unter—

schrift zur Nam-Intervention fiihrte.
Die Lufischla'ge warden Jugoslawien
bzw. Serbien entscheidend schwa'chen

and damit die Machtverha'ltnisse zu

ihren Gunsren dndern’ (Franlgcurter

Rundschau; 10.4.1999). (...) Die Nata

hat sich damit in einen militdrischen

Entscheidnngsantomatismus bege—

ben, der immer weniger van ihr

selbsz‘, sondern znnehmend von serbi—

scher and kosovarischer Seite ans ge—

srenert warde - and der mittlerweile

militdrischer stat! politischer Dyna~

mik unterworfen ist’« (Lutz Schulen—

burg: Kamera-Auge. Weder Euren

Krieg, noch Euren Frieden; in: Die

Aktion. Zeitschrift fiir Politik, Litera-

tur, Kunst; Heft 191/194; Hamburg

1999).

These 4:

In der >>Zuschauerdemo-
krotie<< wurde durch_

die »innere Zerrissenhen‘«
ihrer Protagonisflpnen

die Zusfimmung fur den

Krieg hergestellt:_
die >>Konsensprodukhon<<.

Nach Noam Chomsky ist die vorherr—

schende Demokratieform in den

westlichen Industrienationen nicht

die der partizipativen Demokratie,

sondem eine Art >>Zuschauerde-

m0kratie<<. Er ffihrt aus, daB die >>W11~

de Herde«, der grofite und uninfor—

mierte Teil der Bevélkerung, durch

Politiker und Intellektuelle geleitet

wird, die fiber die entsprechenden
—

vorenthaltenen — Informationen ver-

ffigen. Diese Form der Demokratie

sei auf Propaganda zur >>Konsenspro-

duktion<< angewiesen, wie eine Mi—

lit'eirdiktatur auf die Knute, auf physi-
sche Zwangs— bzw. Gewaltmittel a1-

80, um die >>Stampede<< in Schach zu

halten. Als Beispiel fiihrt Chomsky

die fiir den Kriegseintritt der USA

notige Verwandlung der US—

amerikanischen Gesellschaft um

1916 von einer pazifistischen in eine

nach Krieg diirstende — durch das Mit-

tel der Propaganda, gewissermassen
einer >>dem0kratischen Propaganda<<.
Ebenso verhielt es sich wéihrend des

Golfkriegs, jedoch nicht nur mit der

US—amerikanischen Gesellschafi.

Im Falle des NATO-Angriffskrie—

ges gegen die Bundesrepublik Jugos-
lawien muBte in den westlichen Ge-

sellschaften ebenfalls die Bereitschaft

und die Unterstiitzung des Kriegskur—
ses hergestellt werden. 0ft dienten

hierzu in der éffentlichkeit zweifeln~

de PolitikerInnen und Intellektuelle,
die >>das kleinere Ubel<< des Krieges
wahlten, um ihrem Drang nach »Hu—

manitéit<< nachzugeben: Die »innere

Zerrissenheit der Intellektuellen, ge~

gen den interessegeleitezen, aber fiir
den moralischen Krieg za sein, triflt
sich mit der zerrissenen Haltung der

Politiker, die ihre Kriegsfiihrungspo—
litik als Ergebnis eines moralischen

Dilemmas prdsentieren and damit ei-

ne nene Form der moderierenden Re-

gierungskunst ausarbeiten<< (Alex

Demirovic: 1999).
Dem halt Noam Chomsky (1999)

entgegen: »Ein Standardargumenr
isl, dafi wir erwas tun mnflten: wir

konnten nicht einfach unta'tig dabei-

stehen, als die Greuelraten weitergin~
gen. Das ist niemals wahr. Eine Mag—
lz'chkeit besteht immer darin, dem hip—

pokfatischen Prinzip zu folgen: ‘Zu-

allererst, filige kein Leid zu ’. Wenn es

keinen Weg gibt, bei diesem Prinzip
zu blez'ben, dann ta’ nichts. Es gibt
immer Wege, die in Betracht gezogen

werden ka’nnen. Diplomarie and Ver—

handlungen sind nie am Ende. «

Oder, wie die Entscheidung eines

Teils der rot-griinen Regierungskoali—
tion in der BRD fiir diesen Krieg von

dem Soziologen Christian Sigrist in

einem Interview in der ‘graswurzelre-
volution’ kommentiert wurde: »Alter-

nativen gibt es (immer), es gibt gute,

schlechte, aber einfach dieses al—

ternativlose Denken von Anfang an,

man kann das nieht anders interpre—

tieren, als mit ‘Regierungsfdhigkeir’.
Die Gefahr des Zerbrechens der rot—

grit'nen Koalition, raus aus dem Re—

gierungsgeschafi, eventuell Neuwah-

Zen and dann das Mandat weg. Es isr

das Kleben an der Machr. MMB -

Macht mach! bla‘d. Anf der unteren,

Stufe heiflt es Mandat mach! blad,
selbst kluge Leute. So kann man das‘
erkla'ren.« (Der >>Siegfrieden<< der

NATO; in: graswurzelrev01ution
Nr.240; Sommer 1999)

These 5:

Die BRD kdmpft im

NATO-Angriffskrieg »ihre

Vergangenheiw und >>den

Sonderweg<r nieder -

dank einer SchluBstrich-

mentalik'it, mit der die
Verbrechen der NS-Zeit

verharmlos’r werden.

Statt den friedvollen Weg zu gehen,
haben sich also bundesdeutsche Poli-

tikerInnen und Intellektuelle offent-

SF 3/99 [13]



lich nicht nur fiir die Kriegsposition
vereinnahmen lassen, sondern fiir die—

se noch durch ihre zur Schau gestellte _

»innere Zerrissenheit<< geworben

(»Schlaflosigkeit«, »kleineres Ubel«

etc.).
Darfiber hinaus wird zur Herstel—

lung des Konsenses nicht auf eine

Gleichschaltung der Medien gesetzt,

sondern es warden vermehrt gleich-

lautende, hegemoniale Positionen

verbreitet. »In England kniipfi New

Labour zur Rechtfertignng des Krie-

ges an den kolonialistischen Diskurs

von der Biirde des weissen Mannes

an. So wie damals Zivilisation werden

4
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heme Freiheit und Menschenrechte

verbreitet. In Deutschland wird ana-

log dazn die Formel verwendet, aus

den eigenen Verbrechen gelernt zu

haben.« (Alex Demirovic: 1999) So

wird der Vergangenheit des NS-Staa—

tes nachtréglich noch ein positiver
Sinn gegeben und die Verbrechen

»als notwendiges Lehrstiick<< ver—

harmlost. Am auffalligsten geschah
dies wohl bei der (nicht neuen)i
Gleichsetzung von Milosevic mit Hit—

ler, oder beim Aulliem des Wunsches,
KZ’s bzw. ein »zweites Auschwitz<<

durch einen »gerechten Krieg<< ver—

hindem zu wollen. Dabei h6rten sich

viele Intellektuelle und Politiker so

an, als kénne hierdurch einiges unge-
schehen gemacht werden, was durch

den deutschen Staat von 1933 his

1945 verbrochen wurde. Die 1945

erfahrene >>Befreiung<< sollte nun ge—
wissermaBen durch bundesdeutéche
Streitkréifte weitergegeben werden.

Iedoch stellten sich »Scharpings
KZ’s« oft genug als seine Erfindung
oder als Wunschdlenken heraus; aber

die Medien machten alles mit und

fanden noch lange nach dem Abzug
des serbischen Militéirs aus dem Ko-

sovo angebliche Massengrfiber und

KZ’s. (Der von den Nationalsoziali-
sten zwar nicht erfundene, dennoch
fiir ihre Propaganda unermefilich'

wichtige Begriff des »Konzentrati—

onslagers<<, ist in der bundes-
deutschen Offentlichkeit allein schon

als eine Verharmlosung von histori-
schen Tatbestéinden zu sehen.)

These 6:
Die Militarisierung der

Politik setzi die

Militarisierung der
Gesellschaft voraus.

»J8. Mc’irz: Der Krieg kommt nc‘iher.

Er drc'ingt sich in den Alltag. Dringt
in die Ko'pfe ein,. noch bevor er eine

Tatsache gewdrden ist. In der Lokal—

zeitnng: ‘Jugoslawische Grenz— imd

Polizeieinheiten sind westlich von

Djakovica aus mehreren Do'ifern van

Einheiten der kosovoalbanischen Be-

freiungsarmee UCK angegrifien Wor-

den, hiefi es in Pristina’ (Bergedorfer
Zeitung).

[m Kommentar erho'lt Trinin einen

‘Schufi vor den Bug’. Die Sprache eilr

den Ereignissen voran. (...)

22. Mdrz: ‘Vorsichr Milosevic: [m

nc‘ichsten Flugzeng iiber Belgrad sit-

zen keine Vermittler mehr, sondern

Kampjfniloten’ (Hamburger Morgen—

post). (...) (An anderer Srelle stem)

Sehrdder wolle durch eine ‘Ausbil—

dungsofiensive den Mange] an quali-
fizierten

'

Sofiware-Enrwicklern und

Technikern
’

beenden. (... )
24. Mdrz: Der Krieg liar begonnen.

(...) Der ofiizielle Kriegs-Diskurs:
‘Milosevic zur Vernunfr bringen

’

imd

‘eine humanitdre Karastrophe ab-

wenden’.
. (...) Der Kriegskanzler

Schro'der, vor einer Regalwand mit

Buchdttrappen, hdlt eine Ansprache,
die iiberraschende Tarsachen enrhdlr:

‘(...) Wir fiihren keinen Krieg, aber

wir sind aufgerufen, eine friedliche

Lo‘snng im Kosovo auch mit militc‘iri—

schen Mitteln durchzuserzen (...) Iclz

rufe von dieser Stelle aus alle Mirbiir-

gerinnen und Mitbiirger auf, in dieser

Srnnde zu unseren Soldaren zu ste—

hen.’

Zu was sollen die Biirgerinnen nnd

Biirger ‘stehen ’? Manfred von Richi-

hofen in seiner Kriegsschwarre Der

rote Kampfilieger: ‘Es isr ein eigen-

artiges Gefiihl, da hot man wieder

einmal ein paar Mensclzen forge-

schossen, die'liegen irgendwo ver—

brannt, und selbst setzf man sic/z, wie

alltdglich, an den TiSC/I, und das Es—

sen schmeckr einem ebensogut wie

immer. Dds sagte ich auclz einmal zn

Majestc‘it, wie ich beim Kaiser zur Ta-

fel befohlen war. Doch Majestdt sagte
nichts zu mir als: >Meine Soldalen

schieja’en keine Menschen tot, meine

Soldaten vernichren den Gegner. <’

26. Mdrz: (...) Claudia Biiring be-

fiagt einen Lebensminelhersreller

iiber das vermeintliche Verse/twinden

Von ‘Serbischer Bohnensuppe' aus

den Regalen: ‘Die >Serbische Boh-

nensuppe< ist schon seir 20 Jahren

fester Bestandteil in unserem Sorti—

ment (...) Daher nehmen wir mit Be-

Sorgnis zur Kenntnis, dafl in einigen
Supermdrkten in Berlin unsere >Ser-

bische Bohnensuppe< ofiensiclztlich
nicht erhc'iltlich ist’ (Jnnge Weir). (...)

27. Mdrz: Ans der Bundestagsde—
barre: ‘Fischer sagte: >[clz mdclne

mit allem Nachdruck znriiclmreisen,

dafl von dentschem Baden wieder

Krieg ausgehr<’ (Die Tageszeirung).
(...)

31. Mdrz.‘ (...) ‘Das Unlzeim/iche

am Krieg ist seine Eigendynamik, sei-



ne Unberechenbarkeii’ (Die Zeit). Zu

'Beginn eines TV—Interviews herrscht

ein Politiker den Journalisten an, er

solle ‘nicht von Nata-Bombardieran—

gen sprechen ’.

1. April: In Die Zeit (31.3.) (...)fin-

det sich (’Uber den Beginn und das

Ende einer neuen Weltordnung’) die

schaifsichtige Analyse van Slavoj Zi-

zeks- ‘Ob Saddam Hussein Oder jetzt

Milosevic - immer heiflr es: >die Ge—

meinschafi der zivilisierten Lander

gegen
< Aber aufwelchen Kriterien

beruht diese Unterscheidnng? War-

um Albaner in Serbien beschiitzen,

nicht aber Pala'stinenser in Israel,

Knrden in der Tiirkei er ceiera? Und

hier bekommen wir es natiirlich mit

der schattigen Welt des internationa—

len Kapitals zu tun (...) Was wenn ein

Phiinomen wie Milosevic’ Regime

nicht der Gegensatz zur neuen Welt-

ordmmg ware, sondern ihr Symptom,

der Schanplatz, an dem ihre versteck-

te Wahrheit ans Tageslicht tritt?’«

(Lutz Schuienburg: 1999)

These 7:

Die Miliiarisierung der
Geselischofi geht weiier
und mii ihr werden die

nachsien Kriege vorbe-
reiiei, wdhrend die

Repression gegen den

Widersiand respagegen
Opposition zunimmi.

»0bw0hl nach mehr als 70 Tagen

Lufikrieg gegen Jugoslawien fiir je—

den sichrbar ist, dafl die Zerstémng

der Infrasrruktar and die Verwiistung

des Landes verheerend ist and die

Riickkehr der Fliichtlinge nicht durch

die Bombardierung Jugoslawiens er~

reichr wurde, ist die Kritik der Kriegs—

gegnerInnen, daf)’ die Folgen des

Danerbombardements oflensichtlich
I'm eklatanten Widerspruch zu ihrer

moralischen Begriindnng
— der

Darchserzung von Menschenrechten —

stehen, wirkungslos geblieben. Eine

grofle linke Antikriegsbewegung isr

nicht enlstanden. Das hat wohl auch

damif zu tun, dafJ‘ die vorherrschende

Begriindung, dieser Krieg werde fiir

Menschenrechte gefiihrr, auch vielen,

die sich selbst als Linke begreifen,
einlenchtet. Die Einbruchstelle fiir

den moralisch aufgelaa’enen Diskurs

der Kriegsbefiirworterlnnen ist die

Foto: C.Ditsch/version

Grandiiberzengung der Neuen Lin-

ken, dafi Widerstand gegen die staat—

liche Unterdriickung and Gewalt ge—

rechifertigt sei. Hier kniipft die ofiizi-
elle menschenrechtliche Begriindung
fiir den >>Krieg der Achtundsechziger<<
an, die nach dem einfachen Schema

von sich befreienden _Unterdriickten
(=gut) und staatlichen Unterdriickern

(=b6se) fimktioniert. Ist dieses Sche-

ma erst einmal durchgesetzt, kann

den Kriegsgegnerlnnen aufder mora-

‘

lischen Ebene Paroli geboten werden.

Der Konflikt ist anf eine zweiwertige
Dumpfbacken—Alternative gebracht:
entweder Unterstiitzung der NATO— -

Angrifice Oder Untersiiitzung Milose-

vics.« (aus: Editorial; diskus Nr. 2;
Frankfurt a.M. Juni 1999) Dieses Zi—

tat gibt in etwa wieder, was Kn'egs-
gegnerlnnen sich - auch und gerade
von sog. linken Kriegsbefiirwonerln-
nen — anhoren mufiten. Und gleichzei—

tig schritt die Militaiisierung der Ge—

sellschaft voran. In Munster gab es

z.B. noch wahrend des NATO=Krie=

ges sog. >>Soldatenméirsche<<. Gegen
die Zahlung einer Gebiihr von 10,-
DM durften sich die Biirgerlnnen der

Stadt an diesen Spaziergangen >>im

flotten Tempo<< beteiligen. Marschiert

wurde mit holléndischen und deut—

schen Soldaten (Deutsch-Niederléin—
disches Corps) rund um den Aasee —

zur Volkerverstz'indigung, wie es hieB.
Auch fand wiihrend dieser Zeit das

offentliche Rekrutengelobnis im

Bendier Block in Berlin, 'der Wehr-

machtzentrale wahrend des Zweiten

Weltkrieges, bei dem die Wehrmacht

bekanntlich einen Vernichtungskrieg

gegen Jiidlnnen v.a. in Osteuropa

fiihxte, statt.

Trotz aller Propaganda: Widerstand

gegen den Krieg und gegen die Mili—

tan'sierung der Gesellschaft gab und

gibt es, wenn auch nur vereinzelt. In

Munster gab es wahrend der gesamten

Dauer der Bombardements — und lan-

ge danach noch ~ an jedem Samstag

Kundgebungen auf dem Prinzipal-
markt, iiber die jedoch aus den 6111i-

chen Medien nichts (i) zu erfahren

war. Die Kundgebungen waren zwar

nie besonders gut besucht, jedoch in—

haltlich sehr gut vorbereitet, und stor-

ten die >>fried1iche, den Krieg ver—

gessen machende Atmosphare<< in der

Innenstadt erheblich. Auch wéihrend

des offentlichen Gelobnisses im

Bendler Block und wia'hrend der >>Sol-

datenméirsche<< gab es bunte, laute

und storende Aktionen. Aufrufe zur

Desertion gab es auch, sie wurden je—
doch mit ungewohnlich heftiger

Repression von Seiten staatlicher Or-

gane gekontert, und nicht zuletzt hier

waren wieder einmai starke Zweifel

an der Rechtsstaatlichkeit in diesem

Land angebracht; ganz zu schweigen
von den Gesetzesbriichen und

Rechtsverstofien, die durch diesen

Angriffskrieg national und internatio—

nal festzustellen waren.

Welche zukfinftigen Kriege kiindi—

gen sich durch eine derart eindeutige
Militan'sierung der Gesellschaft an?

Welche veranderten Aufgaben hat die

NATO und mit ihr die Bundeswehr

bereits und in Zukunft, dafi z.B.' der

Widerstand gegen die Kn'egspropa—
ganda der BRD und gegen das Toten

bun'desdeutscher Soldaten derart hef-

tig angegangen wird? Was wird sich

die rot-grime Bundesregierung noch

alles einfallen lassen, urn einen Sitz

im UN-Sicherheitsrat zu bekommen?

Und warum werden Politiker umso

beliebter, je chauvinistischer und

kriegshetzender sie auftreten?
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ie kriegerische Gewalt ist wie

jede Gewalt zwar nicht

stumm, aber sie ist sprachlos
oder nur in einem rudimentaren Sinne

sprachlich codiert: Es gibt das Kampfé

gebriill und das Siegesgeschrei, es

gibt das Stéhnen und Wimmem der

Verwundeten und Sterbenden, doch

bleiben die Rede und erst. recht das

Schreiben dem eigentlichen Gewal-

takt selbst entweder vor- oder nachge—

lagert. Anders als die géingige Wen—

dung glauben machen will: ‘Waffen

sprechen nicht, sie toten, ~verletzen,
zerstéren. Vielleicht ist es gerade die-

se Grenze, welche um den Krieg her-

um die Diskurse wuchem laBt. Viel-

leicht ’mobilisiert gerade die Sprachlo—

sigkeit der Gewalt die ebenso vielfal—

tigen wie beredten Anstrengungen, sie

zu schfiren, zu rechtfertigen, zu prei—
sen, zu verdammen, zu beklagen, zu

erklaren oder zu beschreiben.

So gegensatzlich die Diskursivie—

rungen des Krieges auch sein mogen,
sie teilen mit ihrem Gegenstand die

erpresserische Logik der Parteinahme.

Uber den Krieg zu sprechen, bedeutet

immer — gleich 0b bewuBt intendiert

Oder entgegen der erklarten Absicht

des Sprechers — ffir oder gegen den

Krieg, ffir oder gegen diesen Krieg
Oder fiir oder gegen die eine oder die

andere Kriegspartei Stellung zu bezie—

hen. Die Pro- und Contra-Besetzun-

gen kénnen wechseln; was gestem
noch als pazifistischer Einspruch ins

Feld gefiihrt wurde, dient heute als

bellizistische Apologie. Nur Neutra-

litéit wird nicht duldet. Wenn dieser —

selbst wiederum polemogenen — Co-

dierung auch nicht zu entgehen ist, so

verdoppelt nur die Vereinfachungen
des grand simplificateur, wer es dabei

belaBt. Zumal in einem Moment, in

dem ~ wie ffir Deutschland spatestens
mit dem Kosovo—Krieg offenkundig —

vertraut gewordene Rollenverteilun-

gen und Argumentationsmuster

brfichig werden, mag es daher sinn-

voll sein, nach den diskursiven Ord-

nungen zu fragen, die unter den

dichotomen Sortierungen liegen. In

diesem Sinne 5011 im Folgenden ver-

sucht werden, drei Formen neuzeitli-

Cher Rede fiber den Krieg einander

gegem’iberzustellen und ihren Trans-

formationen, Uberlagerungen und

Entmischungen bis, zur Gegenwart,
, d.h. bis zu den Kriegen der neunziger
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Jahre, nachzugehen: den technisch-

soziologischen Diskurs der Totalisie-

rung, den philosophisch—juridischen
Diskurs der Souveranitat und den hi—

storisch—politischen Diskurs der Re-

volution.

- Der Diskurs der Totolisie-

rung

Der Diskurs der Totalisierung erzéihlt

die Geschichte des Krieges als negativ

gewendete Modernisiemngstheorie:
Der Kapitalismus, die modeme Indu-

strie oder wer auch immer als Subjekt
des historischen Prozesses figuriert,
entfesselt mit den Produktivkraften

auch die Destruktivkréifte; der techni-

sche Fortschritt macht es moglich,
dafi die Waffen immer weitere Entfer-

nungen in immer kfirzerer Zeit fiber-

winden und zugleich immer groflere
Zerstorungen anrichten; der republi—

kanisch verfaBte Nationalstaat laBt

den Krieg nicht langer »ein bloBes

Geschéift der Regierungen [sein],
welches sie vermittelst der Taler in

ihrem Koffer und der mfiBigen Her-

umtreiber in ihren und den benachbar—

ten Provinzen<< betreiben ~ so Clause—

witz‘ (1952: 865) Kennzeichnung der

Kabinettskriege des Ancien Régime
—, sondem proklamiert mit der allge-
meinen Wehrpflicht zugleich das

»Volk in Waffen<<. Totalisierung be-

zeichnet eine Dynamik zunehmender

Subsumtion, bei der immer mehr

menschliche und technische Ressour—

cen zu Kriegszwecken mobilisien,
immer mehr Menschen den Wirkun-

gen der ins Unvorstellbare gesteiger-
ten Vemichtungspotentiale ausgesetzt
werden und der Kn'eg seine raumli-

Chen und zeitlichen Begrenzungen ab—

slreifi.

Seinen Aufstieg erlebte der Totali-

sierungsdiskurs im Gefolge der Fran—

zésischen Revolution. Fijr Clause—

witz, (lessenPhilosophie die Dynami-

sierungserfahrung der napoleonischen
Ara reflektiert, kam mit der Entfesse—

lung militarischer Gewalt der Krieg
zu sich selbst: »Die Energie der

Kriegfiihrung war durch den Umfang
der Mittel und das weite Feld mogli—
chen Erfolges sowie durch die starke

Amegung der Gemfiter ungemein er—

héht worden, das Ziel des kriegeri—
schen Aktes war Niederwerfung des

Gegners; nur dann erst, wenn er ohn—

machtig zu Boden liege, glaubte man

innehalten und sich fiber die gegensei—

tigen Zwecke verstandigen 211 km—

nen. So war also das kriegerische Ele-

ment von allen konventionellen

Schranken befreit, mit seiner ganzen

natiirlichen Kraft durchgebrochen<<
(Clausewitz 1952: 870). Eskalation

bis zum Aufiersten war vorprogram-

mien, wenn man den Krieg nach dem

Model] eines erweitenen Zweikampfs



begriff, bei dem jede Seite die andere

niederzuringen sucht. Weil die dazu

erforderliche Gewalt sich an der Wi-

derstandskraft der jeweils anderen

miBt, ergibt sich Stagnation allenfalls

als voriibergehendes Kréiftepatt. Sei-

ner Eigendynamik nach tendiert der

Krieg dazu, sich zu einem einzigen

Vemiéhtungsschlag ohne Dauer

zusammenzuziehen. Eine solche tota-

le »Vereinigung der Kréifie in der

Zeit« (ebd.: 287) blieb zu Clausewitz’

Zeiten allerdings noch kriegsphiloso-

phischer Abstraktion vorbehalten, in

der Kriegswirklichkeit standen ihr die

beschrankten Destruktionsmittel so-

wie das entgegen, was Clausewitz die

»Friktionen« im Kriege nannte: politi-

sche Rucksichten, Widrigkeiten des

Wetters und des Terrains, fehlende

Kampferfahrung und —moral der

Truppe, Skrupel der militarischen

Fuhrer. Die Friktionen wirken als
Bremskrafte, sie machen das Handeln

im Kriege zu einer »Bewegung im er-

schwerenden Mittel« (ebd.: 161). Die

Geschichte der Kriege erscheint in

dieser Perspektive als fonschreitende

Anstrengung, durch Modernisierung

von Waffentechnik und militiirischer

Organisation, anders ausgedriickt:
durch Steigerung der aufgewendeten

Energie, den Einflull der Friktionen

zu minimieren.

Changieren schon ’Clausewitz‘

Schriften zwischen Analyse und Pro-

gramm, so gilt das erst recht fur die

Doktrin des totalen Kn'eges nach

1918. Den Ausgangspunkt bildete‘
hier eine Deutung dies Weltkriegs, die

diesen einerseits als ersten totalen

Krieg begriff, andererseits aber der

vermeintlich unzureichenden Aus-

richtung aller gesellschaftlichen Res-’

sourcen auf den Krieg, mit anderen

Worten: der fehlenden Totalisierung,
die Schuld an der Niederlage
Deutschlands gab. Der logische Wi—

derspruch — ein Krieg, der zugleich
total und nicht total gewesen sein soll

— bezeichnet ideologisch die Trieb-

kraft der Totalitéitslehren: Was diese

als Signatur der Epoche deklarierten,

sollte zugleich die Zeitgenossen auf

unbedingte und uneingeschrfinkte

Leistungs~, Gehorsams— und Opferbe—
reitschaft fiir kfinftige Kn'ege ein-

schworen. Das Attribut »total« mar-

kierte einen absoluten Riehtpunkt, der

allen Forderungen den Charakter des

gleichermaBen Unabweisbaren wie

UnabschlieBbaren verlieh. Der apo-

diktische Bescheid »So und nicht an-

ders ist der Krieg! « bedeutete stets ein

kategorisches »So soll er sein!«.

Einig waren sich die Doktrinare der

Totalitéit darin, dafl fiber den Ausgang
eines als langfristig unvermeidbar ein-

geschfitzten »Zukunftskriegs« ent—

scheiden muBte, was 1918 vermeint—

lich gefehlt hatte: die »seelische Ge-

schlossenheit des Volkes<< (Luden—

dorff 1939: 11ff.). Jenseits von propa—

gandistischem Kalkiil und paranoi—
schen Schuldzuschreibungen reflek—

tierte diese Uberzeugung den tiefgrei-
fenden Umbruch militarischer Rea-

litat im Ersten Weltkrieg. Die Logik
industrialisierter Kriegfiihrung impli-
zierte die Transformation der Gesell~

schaft in eine einzige groBe Rustungs-
fabrik und Kaserne; die in den »Mate-

rialschlachtem aufs hochste gestei—

gerte Destruktion verlangte eine ent—

sprechend gesteigerte Produktion der

dazu notigen Mittel. Mit dem Gegen-.
satz zwischen Zivilist und Militiir

sollte auch der zwischen Kriegs— undo
Friedenszeiten verschwinden zugun-

sten eines nur noch zwischen

»heifiem und »kalten« Phasen oszil-

lierenden Dauerzustandes Krieg. Um

diese restlose Mobilmachung zu be~

werkstelligen, muBte der Krieg zum

Rassenkrieg, um den Gegensatz von

Freund und Feind bis zum »éiuBersten

Intensitéitsgrad<< (Schmitt 1932: 27) zu

steigem, muBte der Gegner zum »Art-

fremden<< substantialisiert werden.

Mehr noch als die militéirische Nie-

derschlagung Nazi-Deutschlands war

es die Atombombe, die diesen Phan-

tasrnen, nicht aber dem Totalisie—

rungsdiskurs insgesamt eine Ende be-

: reitet‘e. Die Entwicklung der »totalen

Waffe<< und ihr Einsatz in Hiroshima

und Nagasaki machten einen totalen

Krieg ohne totale Mobilmachung der

Gesellschafi moglich. Seit dem 6. Au-

gust 1945 ist Clausewitz’ idealtypi-
sches Konstrukt des »absoluten Krie—

ges«, eines von allen >>Friktionen<<

freien totalen Entladens der Kriifte,
ein technisch realisierbares Projekt.
Ein Minimum an Personal reicht aus,

um ein Maximum an totender Gewalt'

zu erzeugen und ganze Gesellschaf-
_

ten, wenn nicht die menschliche Gat—

tung insgesamt auszuloschen. Am En—
- de steht das apokalyptische Bild vom

Préisidenten (oder Stanley Kubricks

venriicktem Wissenschafiler Dr. Selt-

sam), der den roten Knopf betfitigt
und damit den nuklearen Vemich-

tungsschlag auslést. Und selbst dieser

letzte Feldherr und Soldat in einer

Person verschwindet noch im Szena—

rio eines durch Computerfehler Oder

andere Pannen ausgelésten »Atom—

kriegs wider Willem.

Die Gleichzeitigkeit von Diagnose
und Programm blieb auch im Nu-
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klearzeitalter konstitutiv fur den Tota-

lisierungsdiskurs, die tatsachlich er—

reichte Totalisierung des Krieges
fiihrte jedoch dazu, daB der program-

matische Teil das Vorzeichen wech-

selte: Das technisch Mégliche war

nicht léinger das praktisch Gewollte,

vielmehr sollte gerade die Fahigkeit
zunachst zur einseitigen, dann zur

wechselseitigen Totalvemichtung die

Realisierung dieser Moglichkeit ver—

hindern. Das System der Abschrek-

kung stellte den totalen Krieg auf La-

tenz. Um wirksam abzuschrecken,

muBte man in der’Lage sein, den

Krieg zu fiihren, den Abschreckung

verhindem sollte. 'Zur Glaubwfirdig-

keit der Abschreckung gehérte auch .

eine entsprechende >>m0ralische Auf—

riistung<< nach innen wie aufien. In der

Dichotomie von freier Welt und kom—

munistischer Diktatur lebte das Dog-

ma des totalen Feindes fort und wurde

mit allen Mitteln der Meinungslen-

kung geschiirt. Die Mobilisierung der

Angst, bei der man dem Gegner pro-

jektiv genau das unterstellte, was man

selbst ihm androhte, zielte jedoch, an-

ders als die NS—Propaganda, nicht

darauf, die gesamte Gesellschafi

durchzumilitarisieren.

Paradoxerweise ermoglichte, so

léiBt sich im RfiCkblick sagen, die Sub—

stitution des Krieges durch permanen-

te Kriegsdrohung »eine Demobilisie-

rung, sogar Zivilisierung der Gesell—

schaft<< (Beck 1992). Nimmt man den

Grad der militéirischen Durchdrin—

gung des gesamten sozialen Lebens

und nicht das aufgehéiufte und unent—

wegt nachgerfistete technische De-

struktionspotential sowie die Virulenz

antikommunistischer Feindbilder zum

MaBstab, so war die Bundesrepublik
vor 1989 verglichen mit der national-

sozialistischen, aber auch mit der wil—

helminischen Gesellschafi zweifellos

weitgehend entmilitarisiert. Diese
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Epoche ging 1989 zu Ende. Inzwi-

schen ist der Krieg zurfickgekehrt.
Atomare Massenvemichtungsmittel,
die ja weiterhin zur Verfiigung stehen

oder verfiigbar gemacht werden kon-

nen, spielen in den offentlichen Dis-

kussionen und militarischen Planun-

gen allerdings nur noch eine unterge—
ordnete Rolle; die Krisen- und Inter-

ventionsszenarien sind unterhalb der

Schwelle zur nuklearen Eskalation an—

gesiedelt. Was auf den ersten Blick

wie eine >>Hegung des Krieges<< (Carl
Schmitt) erscheinen mag, erweist sich
als Rfickgewinnung militarischer Op-
tionen, die in der Ara des Kalten Krie-

ges verstellt waren. ‘Gemeinsam ist

den unterschiedlichen Szenarien die

Exterritorialisierung der militarischen
Gewalt. Wie zu Zeiten Friedrichs II.

sollen die Burger in Ruhe ihren Ge-

schaften nachgehen konnen und im

Alltag kaum merken, wenn die Regie-
rung Krieg ffihrt. Anders als damals
besitzen sie heute allerdings einen

Femseher, der ihnen erlaubt, vom ei-

genen Wohnzimmer aus risikolos »li-

ve« an allen Fronten dabei zu sein.

Gesamtgesellsehaftliche Krleg-
fijhrung bedeutet im Zeitalter der Me-

diengesellschaft nicht mehr unmittel—
bare Mobilisierung auch der Zivilbe—

volkerung ffir Kriegszwecke, sondem
die Notwendigkeit, wie jede PolitikA
auch dere'n Fortsetzung mit militari—
schen Mitteln publikumsgerecht zu

mszenieren.

Der Totalisierungsdiskurs scheint
verschwunden. Liest man die Begrfin-
dungen und Rechtfertigungen der

NATO-Luftkriege gegen den Irak

1991 und gegen die Republik Jugosla-
wien in diesem Jahr, dann fallt gera-
dezu ein beschworend anti—totalisie-
render Gestus auf: Schon der Begriff
des Krieges wird, wenn nicht gleich
ganz vermieden, nur hochst widerwil—

lig verwendet. Ihrer Selbstdarstellung
nach tritt die NATO
nicht als Kriegs-
macht auf den Plan,
sondem als eine Art

>>bewaffneter Sozial—

arbeiter in globaler
Mission<< (von Bre-

dow 1995: 21). Der

totale Feind

schrumpft zum ge-
meinen Staatsverbre-
Cher vom Schlage

Saddam Husseins oder Milosevics,
der Kriegs— mutiert zum Krimina-

litéitsdiskurs. Die Semantik des Poli-

zeieinsatzes ersetzt die der Schlacht;
statt militarische Gegner zu besiegen,
wird die Ordnung wiederhergestellt.
Der Eiferjedoch, mit dem man betont,
daB die VerhaltnisméiBigkeit der Mit-

tel gewahrt und eine unkalkulierbare

Eskalation verhindert werden soll, hat

etwas Uberschiefiendes, so als sei

man sich docli nicht so sicher, ob die

Dynamik der Totalisierung wirklich

gebannt sei.

Souverfiiner und

revolutionary
Knegsdiskurs

Im Unterschied zum Totalisierungs—

diskurs, der selbst totalisiert, indem er

mit dem unabweisbaren Geltungsan—

spruch technischer Tatsachen auftritt,

stehen souveréiner und revolutionarer

Kriegsdiskurs in einem Verhéiltnis der

Konfrontation und des wechselseiti-

gen Verweises zueinander. In seiner

Vorlesung »V0m Licht des Krieges
zur Geburt der Geschichte<< hat Mi—

chel Foucault (1986) diese beiden

Formen der neuzeitlichen Rede vom

Krieg unterschieden: Gesprochen
wird fiber den Krieg, so Foucault, zum

einen im philosophisch—juridischen
Diskurs der Souver'anitiit, zum ande—

ren im historisch-politischen Diskurs

der Revolution. Die Souveriinitéitser-

zahlungen begriinden und preisen die

gesetzlich kodifizierte und polizeilich
gesicherte Pazifizierungund die damit

einhergehende Verstaatlichung des

Krieges, der an die Grenzen gedrangt
und >>zum professionellen und techni-

schen Mo‘nopol eines sorgfaltig defi-

nierten und kontrollierten Militarap-

parates<< (ebd.: 9) gemacht wird. Der

Diskurs der Revolution dagegen sieht

im Krieg §>eine dauernde soziale Be—

ziehung«, den >>unausloschlichen

Grund aller Machtverhaltnisse und -

einrichtungen<< (613d: 10). Diese Rede

erinnert daran, dafi das Gesetz nicht

Befriedung bedeutet, sondem dill} un—

ter der imperialen Pax der Krieg wei—

tergeht. Gegen die pyramidalen, ma-

schinenformigen oder organismischen
Gesellschaftskonstruktionen der Sou-

veranitat setzt sie ein binares Modell

fortwahrender antagonistischer



Kampfe. «Der Gegner erscheint in die—
.

ser Rede nicht mehr als Gegner in ei-

nem Spiel oder wenigstens in einem

Regelwerk, sondern als der Feind, der

unbedingte Feind. Er ist vollkommen

fremdartig, gehort einer anderen Ras-

se an. Diese Redeweise ist zunachst

keineswegs biologistisch zu verste—

hen, sondem ffihrt den Rassenbegriff

synonym fiir die unvermittelbare An-

dersheit des Anderen, mit dem es am

Tage des Sieges keine Gnade geben

wird« (Engell 1989: 126).

Wéihrend die Wurzeln des Souveréi—

nitatsdiskurses his in die Antike zu-

rfickreichen —- das Modell souveraner

Ordnung ist die Pax Romana —,

schlieBt der revolutionare Kriegsdis—
kurs an die millenaristischen Mytho-

logien des Mittelalters an. Der Dis-

kurs breitet sich dann zwischen dem

Ende des 16. und der Mitte des 17.

Jahrhunderts aus, als die Macht der

Monarehen einerseits durch Volks—

kréifte, andererseits durch Aristokra—

ten infragegestellt wird. In dieser

Epoche stehen souverfine und revolu-

tionare Kriegserzahlung sich diame-

tral gegenfiber: Gegen die Begr'iin—

dungen des souveréinen Machtstaats,

wie sie etwa Bodin Oder Hobbes lie-

fern, polemisieren die antityranni—
schen Kampfschriften der Monarcho-

machen. Deren Linie setzt sich for: in

den Abhandlungen der Revolutions-

zeit. Ffir den Abbé de SieyES etwa

wird der Adel zur Gegenrasse

schlechthin; er laBt sich nicht in den

gesellschaftlichen Organismus einfii—

gen, ist »eine Last ffir die Nation, aber

kein T-eil von ihr« (Sieyés 1968: 59).

Ffir den dritten Stand proklamiert

Sieyes eine Strategie radikaler Spal-

tung: »Nein, es ist nicht mehr die Zeit,

auf die Versohnung der Parteien hin-

zuarbeiten. Wie konnte man auf Ein-

tracht zwischen der Energie des Un—

terdrfickten und der Wut der Unter—

driicker hoffen?« (ebd.: 123).

Lag schon in der aufldéirerischen

Forderung nach Volkssouverfinitat ein

Moment der Aufhebung des Gegen—

satzes zwischen souveréinem und re-

volutionarem Diskurs, so gingen im

19. Jahrhundert beide auf doppelte

Weise eine Verbindung ein: Auf der

einen Seite wurde die Rede vom abso—

luten Feind nationalistisch, spater

auch biologistisch substantialisiert
und in dieser Form in den Diskurs der

Foto: C.Ditsch/version

Souverfinitat eingegliedert. Das Motiv

einer binaren Spaltung der Gesell-

schaft in zwei feindliche Lager ver~

wandele sich dabei in die monistische

Konstruktion eines homogenen

Volkskorpers, der sich der Bedrohung
durch heterogene Elemente von aufien

wie innen erwehren muB. Die staatli-

'che Souverfinitfit, deren Glanz und

Kraft jetzt »nicht mehr durch ma—

gisch-rechtliche Rituale gewéihrleistet

(wurde), sondern durch medizinisch—

normalisierende Techniken<< (FOu-
cault 1986: 51) der Disziplinar— und

Biomacht, nahm das revolutionare

Thema des antagonistischen Kampfes
auf, um es strategisch umzudrehen

und antirevolutionéir nach innen wie

imperialistisch nach aufien einzuset—

zen. Diese Transformation zum

Staatsrassismus fiihrte in Deutschland

vom Franzosenhafi der Befreiungsna—
tionalisten nach 1806, fiber die Feld—

ziige gegen den »inneren Feind<<, der

als »Auswurf der Gesellschaft<< sym—

bolisch wie real expatriiert wurde,

fiber die Eroberung fiberseeischer Ko-

lonien, wo deutsche Truppen 1904 his

1907 einen Ausrottungskrieg gegen

aufstandische Hereros fiihrten, bis zur

nationalsozialistischen Rassengesetz—

gebung und Vemichtungspolitik.
Auf der anderen Seite wurde der

Revolutionsdiskurs des »Kriegs der

Rassen<< zur Lehre vom ‘»Krieg der

KlaSsen<< umgewandelt.. »Die Ge-

schichte aller bisherigen ,Gesellschaft

ist die Geschichte von Klassenkamp-
fem, heiBt es programmatisch im

»Kommunistischen Manifest«. In

dem 'MaBe jedoch, in dem diese

Kéimpfe in ein evolutionistisches

Schema geprefit wurden, das
'

die

Ubemahme der politischen Macht

durch das organisierte Proletariat mit

geschichtsphilosophischer Notwen—

digkeit prognostizierte, sickerte der

Diskurs der Souveréinitat in die Rede

vom Klassenkampf ein und hohlte sie

gleichsam von innen aus. Das Pathos

der Befreiung wich staatsmannischem

Kalkfil. Eine Schliisselrolle nahm da-

bei die Dialektik in ihrer Marxschen

und mehr noch in ihrer Engelsschen

Auspréigung ein: Diese trat zwar als

generalisierte Bewegung des Wider-
, spruehs auf, kodifizierte und inte-

grierte jedoch zugleich die Antagonis-
men als notwendiges Durchgangssta—
dium ffir die kiinftige ebenso umfas—

sende wie rationale Ordnung. In den

Staaten sowjetischen Typs schlieB-

lich, in denen dem eigenen Anspruch
nach die Geschichte der Klas-

senkéimpfe dialektisch aufgehoben

war, mutierte der Revolutionsdis'kurs
zur Verwaltungsprosa einer die ge—y
samte Gesellschaft fiberziehenden Po-L

lizeibehorde, die aus dem »Klassen- ~

feind« eine gleichsam biologische
Gefahr machte (Foucault 1986: 52f.).

Die doppelte Verschmelzung von

souveréiner und revolutionarer Kriegs—
erzahlung machte sowohl den Staats—

rassismus Wie die verstaatlichte Revo-

lution anschluBfahig fiir den Diskurs

der Totalisierung: Zwischen dem na-

tionalsozialistischen und dem sowjeti-
schen totalen Staat besteht dabei je-
doch eine fundamentals Differenz:

W'alhrend der Nationalsozialismus die

kriegerische Gewalt gleichermaBen
nach innen wie auBen entgrenzte, sei-

ne Vemichtungsdynamik die Bereit—
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schaft zur Selbstvernichtung ein-

schlofl und deshalb auch nur gewalt—
sam von auBen aufzuhalten war, radi—

kalisierte die Stalinsche Sowjetunion
den Terror gegen die vermeintlichen

Feinde im Innem, verfolgte nach

auBen hin aber eine Strategic der

Machtsicherung, was imperialistische
Expansion nicht ausschloB, diese je—
doch nicht zur raison ’étre staatlicher

Existenz erhob. '

Die Aufteilung der Welt in zwei

Machtblocke nach 1945 mit ihrer

Symmetrie nuklearer Overkill—Kapa—
zitéten fiihrte zu einer emeuten Ver-

schiebung zwischen souveriinem und

revolutionfirem Kriegsdiskurs: Im

Verhiltnis zwischen den Blocken

wurde das Verhéiltnis antagonistischer
Feindschaft zum Kalten Krieg einge-
froren, d.h. auf eine Rhetorik wech-

selseitigen Drohens und Bedrohtseins
beschréinkt. Beide Seiten produzierten
dabei in einem fort das, was Kommu-

nikationstheoretiker eine »double

bind«-Situation nennen: Unentwegt
betonten sie ihre Kriegsbereitschaft
und demonstrierten ihre Kriegs-
fiihrungsféihigkeit, lieBen im gleichen
Moment aber durchblicken, daB sie

keinesfalls gewillt waren, es wirklich

zum groBen Show-down kommen zu

lassen. Dagegen dominierte im Innem

der jeweiligen EinfluBsphéiren der:
souveréine 'Diskurs imperialer Pazifi-

zierung. Gleich ob es sich um die Nie-

derschlagung nationaler Aufstéinde
handelte wie 1953 in der DDR, 1956

in Ungarn Oder 1968 in der Tschecho—

slowakei, gleich 0b es um die Gueril-

lakéimpfe antikolonialer Befreiungs-
bewegungen ging, stets wurden die

Konflikte im Sinne der Ost—West—

Spaltung codiert und die Opfer der

>>Befriedungspolitik<< als Agenten, zu—

mindest aber als Wassertréiger des je-
weils anderen Blocks denunziert.
Nachdem schon seit den siebziger
Jahren der Kalte Krieg an Virulenz
verloren hatte, haben die Erosion der

Sowjetunion und der mit ihr verbijn-

deten Staaten auch diese Formation
einer spiegelbildlichen Verdoppelung
von revolutionfirem und souveriinem

Kriegsdiskurs obsolet werden lassen.
Im Kosovo—Krieg zeichneten sich

Konturen einer neuen Konstellation
ab: Die Biirgerkriegsparteien berufen
sich auf das >>Selbstbestimmungsrecht
der Nationen<< und legitimieren die

Praxis volkischer Segregation aus ei-

ner mythischen Geschichtskonstrukti—

on unverséhnlicher Feindschaft. Dem

Riickgriff auf die Semantik der revo-

lutionéiren Kriegserzéihlung haftet je-
doch etwas Hybrides an, das diese zu-

gleich unterminiert: Wenn etwa die

serbische Seite zur Rechtfertigung des

Anspruchs auf den Kosovo die histo-

rische Schlacht am Amselfeld herbei-

zitiert, so wirkt dieser Riickgriff auf

die Vergangenheit eher wie ein PR-

Einfall, der das eigene Handeln mit

einem Sinn aufladen soll, an den aber

weder die Propagandisten noch ihre

Zuhorer glauben. Von der ehedem ge-

radezu religiésen Glut kriegsbegrfin-
dender Mythen ist das augenzwin-
kemde Einversté’mdnis iiber eine gute,
weil niitzliche Story geblieben.

Die NATO und ihre Apologeten
wiederum reformulieren den Diskurs

der Souveriinit'zit im Rekurs auf die

Menschenrechte. Die damit verbunde-

ne Moralisierung des Krieges demen-

tiert jedoch den erkléirten Willen zur

Befriedung. Exemplarisch zeigt das

Jfirgen Habermas’ Essay >>Bestialitiit

und Humanitét<<, ein Lehrstiick sou-



veraner Kriegserzéihlung, mit dem der

Philosoph des kommunikativen Han~

delns der deutschen AuBenpolitik die

rechtsphilosophische Legitimation
nachreichte. Habermas rechtfertigt

den Krieg als Nothilfe angesichts ei—

nes »morderischen Ethnonationalis-

mus« und deutet die v61kerrechtswid~

rige Intervention um zur militarischen

Antizipation einer »durchgehend ver-

rechtlichten kosmopolitischen Ord-

nung<<. Aufgrund des »unterinstitutio-

nalisierten Weltbiirgerrechts<<, greif—

bar in der Blockierung des UN-Si—

cherheitsrats, sei die Menschenrechts—

politik »zum bloBen Vorgriff auf ei-

nen kosmopolitischen Zustand

[genotigt], den sie zugleich befordem

wi11<<. Der offenkundige Rechtsbruch
wird so zum vorauseilenden Gehor-

sam gegenfiber einem Noch-nicht—

Recht; die Berufung auf kfinftige Ge-

setze dient dazu, die Akteure bis auf

Weiteres von der Verpflichtung auf

die geltenden zu entbinden. Aus dem

Argument, moralische Normen miiB-

ten solange die rechtlichen ersetzen,

bis in einem »gemeinsam zu bewalti—

gende[n] LernprozeB<< der »preké'tre

Foto: C.Ditsch/version

Ubergang von der klassischenrMacht—

politik zu einem weltbfirgerlichen Zu—

stand« gelungen ist, folgt letztlich ein

globaler Interventionszwang. -— Men-

schenrechte werden schlieBlich in vie-

len Regionen der Erde verletzt. Weil

eine solche Entgrenzung der Krieg-

fiihrung »weder 6konomisch tragbar,
noch politisch durchsetzbar<< (Mfink—
ler 1999: 683) ist, entscheidet dann

doch wieder das machtpolitische Kal-

kiil, wo der »militéirische Humanis—

mus« (Ulrich Beck) zuschlfigt und wo

nicht. Jeder Luftangriff und jede Ent—

sendung von Bodentruppen sind je—
doch immer schon gerechtfertigt,
wenn sie sich nur auf die Verteidi-

gung der Menschenrechte berufen.

Der israelische Militarhistoriker

Martin van Creveld (1998) hat ,die

These aufgestellt, das Zeitalter der

modemen Staatenkriege sei vorbei

und an ihre Stelle tréiten low intensity
conflicts, die in einer Mischung aus

Massaker und Bfirgerkrieg dauerhaft

dahinschwelen. Manches deutet dar-

auf hin, daB damit auch die Epoche
der groBen Kriegserzéihlungen an ihr

Ende gelangt. Wenn der souverane

Diskurs keine befriedete Ordnung
mehr zu begrfinden vermag, weil die

Moralisierung des Krieges diesen zu-

gleich perpetuiert; wenn der revolu-

tionfire Kriegsdiskurs in der rfick—

sichtslosen Interessenpolitik lokaler

Gewaltuntemehmer fortwest, die fiir

den Krieg keine andere Begrfindung

brauchen, als daB sie von ihm leben;

wenn schlieBlich der Totalisierungs-
diskurs nicht linger den totalen Krieg

proklamiert und die apokalyptischen
Szenarien wechselseitiger nuklearer

Vemichtung auf die ebenso begrfinde— .

te wie diffuse Angst vor unkontrol~

lierter Proliferation der Atomwaffen

geschrumpft ist, — dann ist die nicht

nur der Krieg, sondern auch die Rede

fiber ihn in der Tat postmodern ge-

worden.
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alter Benjamins Wort, seit

Bakunin habe es in Europa
keinen radikalen Begriff mehr

von Freiheit gegeben, benennt das

Zentrum anarchistischer Theorie und

Praxis: Anarchismus ist Freiheitsbe-

wegung; sein Ziel soziale Ordnung
ohne Herrschaft von Menschen fiber

Menschen. Wie die fibrigen revolu—

tionéiren Stromungen des 19. und 20.

Jahrhunderts kniipfte auch der Anar-

chismus an die burgerliche Emanzi—

pation und das Denken der Auf—

kléirung an, um sie radikalisierend zu

fiberschreiten. Wahrend der sozialde-

mokratische wie der parteikommuni-
stische Teil der Arbeiterbewegung a1—

lerdings die Eroberung der politi~

schen Macht auf ihre Fahnen schrie-

ben, bekémpften die Anarchisten den

Staat als méichtigste Zusammenbal—

lung organisierter Gewalt. An seine

Stelle sollte die freie Assoziation tre-

ten, den sozialen Zusammenhang ein

Netzwerk freiwilliger, stets kfindbarer

Vereinbarungen zwischen souveréi-

nen Individuen und Gruppen stiften.

Der Anarchismus verallgemeinerte
das Vertragsdenken des Liberalismus,

'

der uneingeschrankte Freiheit nur ffir

die Sphare der Okonomie gelten las-
sen, auf rechtliche Reglementierung
und staatliches Gewaltmonopol zum

Schutze des Privateigentums aber

nicht ganzlich verzichten wollte.

Dem Ziel der Herrschaftslosigkeit

korrespondierte ein anthropologi—
scher Optimismus: Wenn nur die Or—

gane der Unterdriickung und die

Ideologien der Autoritéit abgeschafft

Waren, so die Uberzeugung der Anar-

chisten, wiirden die Menschen in

spontaner Solidaritfit ihre Beziehun-

gen regeln. Nicht yon Appellen und

Petitionen, nicht von Beteiligung an

Parlamenten erhofften sie die Befrei-

ung der Gesellschaft, sondem von di-

rekter Aktion und egalitarer Selbstor-

ganisation. Sie propagierten daher

Dienstverweigerung, Boykott, Sabo-

tage, Streik bis hin zur allgemeinen

Volkserhebung. Ergéinzt werden 5011-

ten die Aktionen der Nichtzusam—

menarbeit und Obstruktion durch den

Aufbau autonomer, ratedemokratisch

organisierter Institutionen: selbstver—

walteter Betriebe und Konsumgenos-

senschaften, freier Sc'hulen oder Sied-

lungsprojekte. Dem ausgepragten Vo-

luntarismus der Anarchisten ent-

[22] SF 3/99

sprach das moralische Pathos ihrer

Schriften: Letztlich sollte alles von

der Entscheidung des Einzelnen ab—

hangen, sich in revolutionfirer Asso—

ziation mit Gleichgesinnten zusam-

menzuschlieBen und die Zersetzung
der Macht zu organisieren.

Aus der Kritik des staatlichen Ge-

waltmonopols folgte zwangsléiufig
die radikale Opposition gegen seine

Exekutoren, 'insbesondere gegen die
'

Institution des Militars. Anti-Staat—

lichkeit war ohne Antimilitarismus

nicht zu haben; umgekehrt muBten al—

le An'strengungen scheitem, Krieg
und Burgerkrieg aus der Welt zu

schaffen, wenn sie nicht zugleich auf

die Abschaffung aller staatlichen

Macht zielten. Wie fur die Anarchi-

sten die Differenzen zwischen Mon-

archie und Republik gegenfiber dem

allen Staatsformationen gemeinsa—
men Prinzip zentralisierter Herrschaft
in den Hintergrund traten, so richtete

sich ihre Militarkritik gegen jede
Form von Heeresorganisation. Es

mochte aggressive und weniger ag-

gressive Staaten und Armeen geben,
die Durchdringung der Gesellschaft

mit soldatischen Wertvorstellungen
und Verhaltensnormen mochte ausge-

préigter oder weniger ausgepragt sein
— militaristisch war letztlich jedes Mi—

litar. Wenn von einem spezifisch an—

archistischen Antimilitarismus zu

sprechen ist, so kennzeichnet diesen

nicht eine originéire Kritik bestimmter
Militarismen oder militaristischer

Phfinomene, sondem die Konzentrati-

on auf den konstitutiven Zusammen—

hang von Staat und Krieg.
Hier liegt auch der wesentliche Un-

terschied zum Antimilitarismus der

marxistisch gepragten Arbeiterbewe-

gung, die zwar das Heer des burgerli—
chen Staates als Instrument imperiali-
stischer Expansionspolitik und re-

pressiver Klassenorganisation
attackierten, deren Miliz-Konzepte
ffir den kommenden sozialistischen
Volksstaat aber trotz aller defensiven

Orientierung auf eine Durchmilitari-i
sierung der Gesellschaft hinausliefen
— man denke nur an Bebels Vorschlé-

ge zur obligatorischen Wehrertuchti-

gung schon in der Schule.1 Die

Staatsozialisten kritisierten nicht das

Prinzip der Subordination unter ein

Gesamtinteresse, sondem vielmehr
daB die biirgerlichen Staaten eben

dieses Gesamtinteresse zugunsten ei—

ner privilegierten Minderheit verrie—

ten. Fur die Anarchisten dagegen be-

deutete schon die militfirische Diszi—

plin (wie die der Paxtei) den Tod indi—

vidueller Freiheit; gegen die Zumu—

tungen des Gehorsams proklamierten
sie die allgemeine Insubordination.

Die strikt antiautoritéire Ausrichtung
schfirfte ihren Blick sowohl fiir die

sozialpsychologischen Mechanismen

der Soldatenfabarikation wie fijr die

Verstaatsbfirgerlichung und Militari—

sierung der sozialdemokratischen und

parteikommunistischen Opposition.
Auf diese beiden Aspekte konzen—

triert sich auch der folgende
Uberblick. Er erhebt nicht den An-

spruch einer systematischen Darstel—

lung, so bleibt die Praxis des liber-

taren Antimilitarismus vollstandig

ausgeblendet, sondem skizziert an—

hand exemplarischer Fundstficke aus

der anarchistischen Publizistik zwei

Kernthemen antistaallicher Militar-

kn'tik.

Antimilitarismus
ovum Ia lefire

Ich erlaube mir, im Jubilaumsjahr

zunachst eine weithin unbekannte

Kntik der Revolution von 1848/49,



insbesondere des badischen Auf-

stands vom Friihjahr 1849, vorzustel-

len, die lange vor Bakunin, Kropot—

kin, Landauer oder den Anarchosyn-

dikalisten bereits in nuce alle Argu:

mente des anarchistischen Antimilita—

rismus enthéilt. Ihr Verfasser, Christi-

an Gottlieb Abt, ein abgebrochener

Theologiestudent und radikaldemo-

kratischer Publizist, veréffentlichte

sie im Schweizer Exil wenige Monate

nach der gewaltsamen Niederschla—

gung des Aufstands, der mit einer

Meuterei nahezu der gesamten badi-

schen Truppen begonnen hatte. Abt

feierte diese Meuterei fiberschweng—

lich »als revolutionéirsten Act unseres

Jahrhunderts (...), vor dem alle Pari-

ser Strafienkampfe zu kindischen

Versuchen herabsinken<<z »Tausende

von Menschen, zusammengetrieben
zu einem abstracten Collectivum, lo-

sten sich, bestimmt durch die Ruck-

sicht auf ihre individuellen Interes-

sen, aufgekliirt fiber ihren Wahren

Vortheil, losten sich auf in ihre natur-

lichen Bestandtheile, in ihre mensch—

lichen Wesenheiten, Soldaten mach—

ten sich zu Menschen.« In diesem Zu-

Sammenhang stellte Abt grundsfitzli—
Che Uberlegungen fiber die Quellen

des militarischen Gehorsams an. Die-

ser beruhe, so sein Fazit, gleicher—

maBen auf Gewalt wie auf Moral:

i?-

»Auf der Gewalt in sofern, als der

Einzelne stets die Organisation der

Uebrigen als hohere Gewalt sich ge-

geniiber hat, die den geringsten Ver—

such von seiner Seite, sein Interesse

geltend zu machen, schonungslos nie-

derschmettert. Auf der Moral inso-

fern, als dem Einzelnen, eben die frei—

willige Unterwerfung unter das Com-

mando, die freiwillige Subordination

unter ein ihm fremdes Interesse als

sein 'hochstes solidarisches Interesse

erscheint, als das einzige Motiv seiner

Thatigkeit gilt. Wie die Unterthanen—

moral die wichtigste Stiitze der staat-

lichen, so ist die Soldatenmoral, jene
Gesinnung des Einielnen, welche in.

der Insubordination das gréBte Ver—

brechen, in der Zufriedenheit der

Vorgesetzten die gro'Bte Befriedigung
findet, die Grundlage der militari-

schen Organisation.« Gegen eine re~

pressionsfixierte Perspektive, die den

gehorsamen Soldaten ausschlieBlich

als Opfer militarischer Zwangsprakti-
ken sah, setzte Abt die Erkenntnis,

daB keine Herrschaft sich dauerhaft

allein auf gewaltsame Unterwerfung
stiitzen kann, sondem der wie auch

immer motivierten Loyalitéit der Be-

fehlsempfanger bedarf.

Bewegte er sich damit noch ganz in

den Bahnen traditioneller Kritik an

der »freiwilligen Knechtschaft<<, wie

sie seit dem gleichnamigen Essay des

Montaigne-Freunds Etienne de La

Boétie als subversive Unterstromung
die politische Philosophie der Neuzeit

begleitet hatte, so gelangte er im wei~

teren zu grundlegenden Einsichten in

die fatale Dialektik von Revolution

und Krieg: Die badische Revolutions-

regierung hatte angesichts der Inter-

vention preufiischer Truppen vor der

Alternative gestanden, entweder

kampflos aufzugeben oder das »Fest

des Ungehorsams<< zu beenden und

eine disziplinierte Streitmacht aufzuL

stellen. Mit meuternden Soldaten, die

es leid waren, sich gleich von wem

herumvkommandieren zu lassen, liefl

sich weder ein Staat machen noch ein

feindliches Invasionsheer zuriick-

schlagen. Trotz angeordneter allge-
meiner Mobilmachung und verzwei-

felter Abwehrkampfe hatten die Auf—

‘standischen schon nach wenigen Wo-

chen vor der preuflischen Ubermacht

kapitulieren miissen. Die militari-

schen Anfiihrer der Volkswehren und

Freikorps gaben nicht zuletzt der

mangelnden revolutionéren Disziplin
die Schuld an der Niederlage'. Der

Kommandant der badischen Truppen,
der polnische General Mieroslawski,

forderte gar in jakobinischer Manier,
'

man hatte bei den Revolutionstruppen
nicht nurjeder AusreiBerei »durch die

furchtbarsten Strafen und ein unnach—

sichtiges Uberwachungssystem<< ent-

gegenarbeiten, sondem auch das ge-

samte »6ffentliche Leben in die Feld-

lager verlegen und daselbst die ganze

wehrfahige Nation zur Piinktlichkeit,
zur Uniform, zu der heroischen Un-

empfindlichkeit der regelméiBigen
Truppen notigen miissen<< Abt zog

die entgegengesetzte Konsequenz
und weigerte sich, die durch Aufkiin—

digung des Gehorsams gewonnene
Freiheit den militfirischen Notwen-

digkeiten zu opfem: »Wie, ich soll

gezwungen werden<<, schrieb er, be-

zogen auf die Ausrufung der allge-
meinen Wehrpflicht durch die Revo—

lutionsregierung, »mein Leben aufs

Spiel zu setzen, fur die Erhaltung von

Zustanden, die mich gar nicht interes-

siren, fur die Erhaltung einer Regie-
rung, die meiner Ansicht nach alles

vexpfuschen mum Ist das Freiheit, ist

das die Errungenschaft der Revoluti—

on, das die Frucht meiner langjahri-
gen Opposition gegen die Herrschaft?
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Wenn keine Zwangspflicht zu Mi-

litardiensten existirt erwidert man

mir, dann kann die Revolution nicht

behauptet werden. In diesem Falle,

sage ich, hat die Mehrzahl der Bevol—

kerung kein Interesse fur die Revolu-

tion und braucht keine Freiheit, und

wird sie auch nicht behaupten; wenn

aber ihre Interessen an die Revolution

gekniipft sind, dann stehen die Kamp—

fer freiwillig auf, um den Feind ihrer

Freiheit zuriickzuschlagen. Jede Re-

volution ist verloren, welche sich

nicht auf das Prinzip der Freiwillig-

keit‘stiitzt, und welche dieses Prinzip

nicht zum leitenden Gedanken aller

ihrer MaBregeln macht. «

Abts Antimilitarismus avant la lett—

re speiste sich nicht aus einem Ge-

waltlosigkeitspostulat, sondern aus

seinem radikalen Individualismus.

Militarische Organisation und per-

sonliche Freiheit, so seine Uberzeu-

gung, schlossen einander aus, und ei~

ne Revolution, die diesen Namen ver—

diente, war nicht mit kriegerischen
Mitteln zu verteidigen, ohne ihre

Grundlagen zu verraten. Wéihrend an—

dere geschlagene Demokraten aus

dem Exil das hohe Lied der revolu-

tionaren Disziplin sangen, die sie

doch nicht hatten organisieren kon-

nen,9 blieb Abts Urteil aporetisch:
»So erfreulich und wiinschenswerth

auch die Meuterei der badischen Sol-

daten als politisches EreigniB erschei-

nen muBte, als ebenso beklagens—
werth und unzweckmafiig muBte sie

vom militarischen Standpunkt aus be-

trachtet werden. «

Der »Sozialis’r« und

»Die Aktion<<

Als Abt seine Abrechnung mit der ba—i

dischen Revolution publizierte, konn—

te von einer anarchistischen Bewe-

gung noch keine Rede sein. In Frank-

reich fibten zwar ProudhOns Schriften

— der erste, der das Attibut ,,Anar-

chist“ zur Selbstbezeichnung wahlte

— schon seit den friihen vierziger Jlah-

ren groBen Einflufi auf die junge Ar-

beiterbewegung aus, doch erst nach

1860 entwickelte sich insbesondere

im schweizerischen Jura wie in den

romanischen Landern der Anarchis—

mus unter dem EinfluB Bakunins zu

einer sozialrevolutionaren Bewe-
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gung. In Deutschland wiederum wa—

ren es vor allem abtrfinnige oder von

der Partei ausgeschlbssene Sozialde-

mokraten, die in der Zeit des Soziali-

stengesetzes die ersten anarchisti-

schen Zirkel bildeten. Die Kritik an

der im Vergleich zu den marginalen
libertéiren Keimen fibermachtigen
Arbeiterpartei nahm deshalb in der

anarchistischen Presse groBen Raum

ein. Anarchistischer Antimilitaris-

mus, das war im Deutschen Kaiser—

reich zunéichst eine publizistische

Auseinandersetzung mit dem ,,prole-
tarischen Patriotismus“ und der aus-

'

schlieBlich parlamentarischen Kriegs—
gegnerschaft der SPD. Zu dieser Eng—
fuhrung trug die staatliche Repression
nicht unwesentlich bei, die sich mit

besonderer Harte gegen die anarchi-

stischen Organe richtete und eine un—

zensierte Agitation und erst recht di-

rekte Aktionen massiv behinderte.

Solange es nicht offen gegen den Kai-

ser und sein Militar, sondern gegen
die von staatlicher Seite ebenfalls als

Vaterlandsverréiter diffamierten Sozi-

aldemokraten ging, war die Zensur

weniger streng. _

In den Jahren vor dem Ersten Welt—

krieg ragten, zumindest in Sachen

Antimilitarismus, zwei Zeitschriften

und ihre beiden Redakteure aus der

radikalen Publizistik in Deutschland

heraus: deri>>Sozialist<<, den Gustav

Landauer redigierte, und Franz Pfem—

ferts Wochenzeitschrift »Die Akti-

0n«. Beide sahen sich nicht allein als

politische, bzw. antipolitische Publi-

zisten. Landauer schrieb selbst litera-

rische Texte und verfaflte zahlreiche

literaturkritische und -historische

Beitréige; Pfemfert bot mit seiner

Zeitschrift den »jungen Wilden« des

literarischen Expressionismus ein F0—

rum. Anarchist auch dem eigenen
Verstandnis nach war von den beiden

nur Landauer, der mit dem »Soziali-

stischen Bund<< ein auf kommunitare

Siedlungsprojekte gegrfindetes Pro-

gramm der Entstaatlichung verfolg-
te. 14 Pfemfert dagegen ordnete sich —

zumindest vor dem Weltkrieg — kei-

ner politischen Organisation zu, son—

-dern wollte mit seiner Zeitschrift, wie

er in der ersten Nummer erkléirte,
»den imposanten Gedanken einer Or~

ganisierung der Intelligenz, fordern<<

und sie zum »Organ des ehrlichen Ra-

dikalismus<< machen. 1918 schloB er

sich zunfichst dem Spartakusbund an,

fand sich dann bald in der riitekom—

munistischen Opposition zur KPD

wieder und ntiherte sich in den zwan-

ziger Jahren der anarchosyndikalisti-
schen Freien Arbeiter Union an.

So unterschiedlich der feingeistige

Landauer, der Meister Eckart fiber-

setzte, und der Polemiker Pfemfert,

der fihnlich Karl Kraus seiner Zeit das

Urteil anhand ihrer Zeitungen sprach,
inn film'gen auch waren, sie trafen sich

in ihrer kompromiBlosen Ablelmung

nationaler Kriegsmobilisierung und

des vorauseilenden Gehorsams der

Sozialdemokratie. Pfemfert brachte

das Programm 1912 auf eine Formel:

»In einer Zeit, in der Berufssozialde-

mokraten es fertigbringen, ein Volks—

heer, groB und stark an Zahl, zu wfln-

schen, das, bereit dem fremden Er-

oberer..., in dieser Zeit ist es heilige

Pflicht, die Ehre der Vaterlandslosig—
keit zu verteidigen.« Landauer erin—

nette an die Erkenntnis des »Kommu—

nistischen Manifests<<, daB der Prole-

tarier kein Vaterland hat. Der »sozia-

listisch fiihlende Arbeiter<<, schrieb

er, will keinen Krieg, »weil der Krieg
ihm Blut und Tod und Schrecken und

Not bedeutet, dabei aber die samtli-

Chen Interessen der Eroberung— und

Staatenpolitik ihn nicht interessieren.

. Man mag ihm noch so oft sagen, daB

die Interessen seiner Untemehmer,

solange er im kapitalistischen Staat

ein beraubter und entwurzelter Prolet

ist, seine eigenen sind und sein mfis—

sen, daB es ihm nicht gleichgiiltig sein

kann, wie der Erdball unter den

Machten verteilt wird, er wird immer

mit einer Hartnackigkeit, die dem

Staatspatrioten wie Verstocktheit

klingen mull, antworten: Mir egal.«
Dal} nur eine Minderzahl der Arbei—

ter, von den Reprisentanten der Ar—

beiterpartei ganz zu schweigen, in

diesem Sinne »sozialistisch fiihlte<<,

das war Landauer wie Pfemfert

durchaus bewuBt. »Unsere Wirkung
beschrankt sich auf einen kleinen

Kreis<<, konstatieite Pfemfert, »die

Parteipapiere beherrschen das Land<<.

Landauer wiederum entwarf eine po—

litische Psychologie der Deutschen,

in der er ihre Kriegs- und Gehorsams—

bereitschaft realistisch einschéitzte:

»Die Deutschen sind in ihrer grofien
Mehrheit politisch vollige Kinder; die

Franzosen fibrigens auch. Chauvini-
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sten, die einen frischen fréhlichen

Krieg, wiinschen. Malthusianer, die

einen AderlaB ffir nétig erkléiren,

Oberlehrer, die den Krieg gegen den

.

Erbfeind, predigen, gibt es nicht ganz

wenige, und sie haben auch einiges

Gefolge, besonders unter den Studier-

ten, Beamten, Handwerken und Bau~
‘

em. Die allermeisten sind aber fiir

starke und immer vermehrte Riistun—

gen, bei uns wie in allen Landern, aus

angstlicher Friedensliebe und dem

Wunsche, daB Deutschland, dessen

Industrie und Handel seit 1870 einen

machtigen Aufschwung genommen

haben, so stark bleibe mége, wie es

'

jetzt ist; Erobemngsgedanken liegen
den meisten ganz fern; Elsafi und L0-

thringen wollen sie behalten, erstens,

weil sie von der Schule her gar nichts

anderes wissen, als daB das alte deut-

sche Lander waren, die Frankreich in

frfiheren Jahrhunderten geraubt hatte;

zweitens, weil man ihnen gesagt hat,

daB diese Lander um der militari—

schen Verteidigung willen durchaus

deutsch bleiben miiBten; und drittens,

Wei] sie denken, es sei eine Schande,

etwas wieder herzugeben, was man

hat. Wenn es nun in der néichsten Zeit

auf Grund des Treibens der Regierun-

gen zum Krieg kommen sollte, wer-

den die deutschen Sozialdemokraten

kaum eine grdfiere Rolle spielen als

1870, trotz ihren vielen Wéihlem; dar-

iiber sollte sich niemand einem Zwei-

fel hingeben. Das liebe deutsche Volk

wird in seiner Gesamtheit tun, .und

zwar mit Begeisterung und Pflichtt—

reue tun, was die Beamten befehlen.«

So realistisch eine solche Prognose
auch war, ein antimilitaristisches Ak-

tionsprogramm lieB sich schwerlich

darauf griinden. Solange die Men-

schen im Bann der Staatlichkeitsidem

logie standen, blieb dem konsequen?
"

ten Kriegsgegner nur das individuelle

Bekenntnis seiner Uberzeugung ohne

die Hoffnung, damit den Lauf der Ge-

schichte aufllalten zu kénnen. Lan—

dauer steigerte denn auch Pfemfeits

Einschatzung vom beschréinkten Wir-

kungskreis zu einem geradezu luthe—

rischen »Ich stehe hier und kann nicht

anders«: »Kriege gibt es nur, weil es

Staaten gibt; und solange wird es

Kriege geben, als es Staaten gibt. Die

armen betérten Menschen glauben, es

sei umgekehrt, und die Staaten mit ih—

rer Militérmacht seien nétig, weil

sonst der Feind kame und das Volk

unterjochte; jedes Volk halt sich fiir

friedlich, weil es weiB, daB es fried-

lich ist; und halt den Nachbarn fiir

kriegerisch, weil es die Regierung des

Nachbarn fiir den Vemeter des

Volksgeistes nimmt. Alle Regierun—

gen sind am letzten Ende kriegen'sch,
weil ihre Aufgabe und ihr Beruf die

Gewalt ist. Wer also den Frieden

wahrhaft will, muB wissen, daB er

vorerst in jedem Lande nur der Spre—
cher einer ganz kleinen Minderheit

ist, und darf seine Entschlieflungen

nicht von irgendwelchen politischen
Parteien abhangig machen. Mag doch

die térichte Welt sein wie sie will ,—

_‘

wenn nur ich vor meinem Gewissen

meine Pflicht tue.«

Geschrieben im Marz 1913. Zwei

Jahre zuvor hatte Landauer noch fiir

einen Generalstreik ‘im Falle akuter

KriegSgefahr agitien, genauer gesagt:

zn agitieren versucht: Eine aus seiner

Feder stammende, aber nicht nament-

lich gezeichnete Flugschrift »Die Ab-

schaffung des Krieges durch die

Selbstbestimmung des Volkes<< war

zwar in einer Auflage von 100.000

Exemplaren gedruckt, aber noch vor

ihrer Verteilung polizeilich beschla-

gnahmt und vernichtet worden. Her-

ausgegeben hatte sie ein >>AusschuB

fiir den freien Arbeitertag in Deutsch~

land<<, den Landauers >>Sozialistischer

'Bund« ins Leben gerufen hatte, um

intemationale antimilitaristische Ak-

tionen zu beraten. Landauer erklarte

in der Broschiire einem imaginaren

Dialogpartner nicht nur die zwingen-
de Kraft einer allgemeinen Arbeits—

niederlegung, sondem setzte Sich

auch mit den Argumenten auseinan—

der, die seitens der sozialdemokrati—

schen Mehrheit gegen die General—

bzw. Massenstreikforderungen ins

Feld geffihrt worden waren. Dem Ein—

wand Kautskys etwa, ein Streik bei

Kriegsbeginn komme zu spat und

mfisse angesichts der zu erwartenden

nationalen Hysteric und staatlichen
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Ausnahmegesetze ffir die Arbeiterbe-

wegung fatale Folgen haben, stimmte

Landauer zwar im Grundsatz zu und

forderte deshalb, den Streik schon
_

auszurufen,'wenn »feststeht, daB eine

oder mehrere Regierungen den Krieg
wollen<<. Um so schéirfer jedoch war

seine Kritik am Attentismus der SPD,

den er als eigentlichen Antrieb der

konsequenten Obstruktionspolitik aus-

machte, mit der die sozialdemokrati-

sche Mehrheit jede Festlegung der

Zweiten Internationale auf direkte'

Aktionen gegen den Krieg sabotierte.

Deren »ganze schlaue Beweisffih—

run'g«, schrieb er, »geht ja von den

Furchtsamen aus, deren Prinzip es ist,

daB das Heil aus der unheilvollen

Tatigkeit der Herrschenden und Be-

vorzugten und aus dem Abwarten der

Arbeiter kommen mulB. Diese unge-

hinderte Tatigkeit der Regierenden in

Verbindung mit dem fiberzeugungs-

treuen Nichtstun der Gedrfickten nen—

nen sie Entwicklung.« Gegen den

ebenso fortschrittsgewissen wie lah-

menden Geschichtsdeterminismus

setzte Landauer den Vorrang des

Wollens: »Das ist das Verderben, das

fiber die Menschen unserer Zeit ge-

kommen ist, daB sie auBere, bewiese-

ne, verbriefte Sicherheiten haben

wollen. Geradedadurch werden die

éiuBeren Unsicherheiten ihrer Lage

und das innere Schwanken ihres

Gemfits und ihrer Gesinnung nur im-

mer arger. Wo es um das letzte Mittel

zur Abwendung gréiBlicher Gefahr

geht, da kann uns kein Gott und kein

Marx bare Sicherheit auf den Tisch

zéihlen. Innen mfissen wir die Sicher-

heit haben, die noch immer den Weg

zum Sieg gewiesen hat, und diese Si-

cherheit hat den Namen Tapferkeit.
Wir mfissen den Willen haben, und

wir mfissen’s versuchen.«

W0 Landauer das Pathos des Be-

ginnens beschwor, schfittete Pfemfert

seinen SpOtt fiber die sozialdemokra-

tische »Revolutions G.M.B.H« aus —

»G.M.B.H« stand ffir »Gesellschaft

mit besonnener Haltung<< —, zu deren

Charakterisierung ihm ein abgedro—

schener Kalauer gerade gut genug er-

schien: »>Ick mochte mal wieder nach

N0rdemey.<
— >Wieder?< — >Ich habe

schon mal gemocht.< (...) Sie hat im-

mer nur gemocht, dieSe deutsche So—

zialdemokratie, dabei blieb sie. Nie

hat sie versucht, ein revolutionares
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Vorhaben kfihn zu beginnen, nein, so

unvemfinftig war sie nie. Sie hat nur

immer gemocht.« _

DaB die Partei-

mehrheit regelmafiig alle Massen-

streikantrage niederstimmte, gleich
ob sie von den Linken in den eigenen
Reihen stammten oder von Schwe-

sterparteien aus anderen Landern ein-

gebracht wurden, das erschien Pfem-

fert nicht als Verrat, sondem als fiber-

falliger Abschied von einem bloB ver—
V

'

balen Radikalismus: die Sozialdemo—

kratie horte auf »vorzutauschen, was

sie nicht ist«. Aus seiner Sympathie
mit Rosa Luxemburg und Karl Lieb—

knecht, den »einzige(n) emsthafte(n)
sozialdemokratisch(en) Antimilita-

‘rist(en)«, maehte er keinen Hehl, ffir

ihre trotz aller Niederlagen — zumin—

dest vorerst noch — unverbrfichliche

Treue zur Partei brachte er jedoch
kein Verstéindnis auf: »Rosa Luxem—

burg ist klug, geistreich, tempera-
mentvoll, ehrlich. Aber sie hat in der

netten Sozialdemokratie, wie sie heu-

te ist, nichts mehr zu suchen. Alles,
was sie fiber den Generalstreik sagt,
ist unwiderlegbar. Aber es muB als

Unsinn wirken, da sie es innerhalb

der Sozialdemokratie sagt.«
Kultursozialistische Gegenentwfir—

fe wie Landauers »Bund«, dessen

Mitglieder sich genossenschaftlich

organisieren und so gemeinschaftlich
ihren Austritt aus Staat und Kapitalis-
mus ins Werk setzen sollten — Lan-

dauer nannte das »aktiven General—

streik<< —, waren Pfemferts Sache

nicht. War Landauer Antimilitarist,
weil er Anarchist war, so verhielt es

sich bei Pfemfert umgekehn: Seine

Invektiven gegen den wilhelmini—

schen Staat und dessen staatsfromme

Opposition speisten sich aus einem

kompromiBlosen Antimilitarismus,
der die Ideologie der Nation als

Treibmittel militarischer Mobilm-

achung durchschaute: »Die Sozialde-

mokratie ist stolz auf ihren Internatio—

nalismus. In Wahrheit handelt es sich

nicht darum, international zu sein,
sondem antinati0nal. In Wahrheit ist

der Intemationalismus Humbug,
Schwindel, Phrase. Und es sind nur

feige Ausflfichte, wenn man zwischen

Nationalismus und Chauvinismus ei-

nen Unterschied feststellen mochte.

Es gibt hier keinen Unterschied; es ist

keine Frage der Vernunft, es ist ledig-
lich eine Angelegenheit des Zufalls,

wann die Krankheit Nationalismus

chauvinistische Fieberzustande

bringt.« Als die »chauvinistischen

Fieberzustéinde<< dann im August
1914 epidemisch wurden, gehorten
Landauer und Pfemfert zu den mehr

als raren publizistischen Stimmen in

Deutschland, die sich nicht von der

Kriegseuphorie anstecken lieBen.

Klarer als andere hatten sie das Un—

heil kommen sehen, aufhalten konn-

ten sie es nicht.

Immer wieder rflck’re er

.

von der Gewalt ab, aber

niemals um jeden Preis.

Hatte vor dem Weltkrieg die Ab-

grenzung von der Sozialdemokratie

die anarcho-antimilitaristischen De-

batten dominiert, so rfickten in den

zwanziger Jahren zwei andere Proble-

me ins Zentrum der Auseinanderset-

zung: Zum einen stellten die Indu—

strialisierung und Totalisierung der

Kriegffihrung 'die traditionellen

Kampfmittel des Antimilitarismus in

Frage, zum anderen notigten die Er-

eignisse in RuBland die Anarchisten

dazu, ihr Verhaltnis zur revolu—

tionaren Gewalt und zur militéirischen

Verteidigung der Revolution zu

klaren. Anarchismus in den zwanzi—

ger Iahren bedeutete Anarchosyndi-
kalismus, revolutionare Gewerk—

schaftsbewegung, die politische Or-

ganisation strikt ablelmte und sich

ganz auf den 6konomischen Kampf
konzentrierte. Wéihrend der unruhi-

gen Jahre nach dem Kriegsende
konnten die syndikalistischen Grup-



pen in Deutschland in einigen Bran-

chen und Regionen zeitweise erhebli—

Chen Einflufi gewinnen, in der Stabili-

siemngsphase der Republik nach

1923 schrumpften sie jedoch wieder

auf das Vorkriegsniveau von einigen
tausend Mitgliedern.

Antimilitarismus war fiir die Anar—

chosyndikalisten elementarer Be—

standteil einer gleichermafien anti-

staatlichen wie antikapitalistischen

Strategic, welche »die Befreiung der

Arbeiterklasse durch die Arbeiter—-

klasse selbst<< mittels direkter Aktio—

nen gipfelnd im Generalstreik zu er—

reichen hoffte. Klassenkampf und

Kampf gegen Krieg und Militar muB-

ten dabei schon deshalb zusammen-

fallen, weil die im Weltkrieg deutlich

gewordene Tendenz zur gesamtge-

sellschaftlichen Kriegffihrung Akti-

onsformen zur Wirkungslosigkeit
verdammte, die sich allein gegen die

Institution Militar richteten: Die

Kriegsvorbereitung, schrieb 1929 Ar-

thur Mfiller-Lehning, Sekretéir des an-

archosyndikalistischen »Intemati0na-

len Antimilitaristischen Biiros<<, ist

>>heute ganz auf maschinelle und wis—

senschaftliche Kriegsmittel konzen-

triert: auf Tanks, U-Boote, Flugzeuge
und Giftgas. Weil Verkehrsflugzeuge
im Kriegsfall zum militarischen Be—

reich zu zahlen sind, weil die chemi—

schen Industrien ohne weiteres auf

die Produktion von Giftgas umge-

stellt werden konnen und andere

wichtige Industriezweige — so die Pe~

troleum-Industrie — unentbehrliche

Kriegsprodukte herstellen, ist eine

Unterscheidung zwischen friedlicher

Produktion und Kriegsproduktion un—
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ter kapitalistischen Bedingungen
nicht mehr moglich. Das ganze ge-

sellschaftliche Leben im Kapitalis—
mus, das durch seine ékonomischen

Grundlagen den Krieg notwendiger—
weise immer wieder yerursacht, ist

zugleich zu einer einzigen Kn'egspro-
duktionsstatte und zu einem einzigen

Kriegslieferanten geworden. Kriegs-
_

ursache, Kriegsvorbereitung und

Kriegsinteressen sind einfach nicht

mehr zu unterscheiden. Die Richtig—
keit der Auffassung des revolu-

tionaren Antimilitarismus, daB Krieg
"

und Kapitalisrnus unverbrijchlich zu—

sammengehoren und nur gemeinsam'
zu bekampfen sind, war niemals deut—

licher als jetzt. (...) Die Entwicklung
der modemen Kriegstechnik hat dazu

gefiihit, daB eigentlich kein anderes

Mittel fibrigbleibt als der Kampf ge-

gen den Kapitalismus selbst.«

Die antimilitaristischen Analysen
nahmen die zeitgenossischen Diagno-
sen einer Totalisierung der Krieg-
ffihrung auf, die ffihrende Militars

und Protagonisten der politischen
Rechten verbreiteten, und wie diese

sahen auch sie im Krieg die raison

d’étre staatlicher Existenz. Doch

wiihrend Ludendorffs, Soldans oder

Jfingers Lehren vom »totalen Krieg«
selbst Teil jener »totalen Mobilm?

achung<< waren, die sie beschworen,

zogen die linksradikalen Kriegsgeg—
ner die entgegengesetzte Konsequenz
und propagierten eine alle gesell—
schaftlichen Bereiche umfassende to-

tale Kriegsdienstverweigerung —

wohl wissend, daB zwischen der Ein—

sicht in das Notwendige und den eige—
nen organisatorischen Méglichkeiten

eine groBe Liicke klaffte. Ihren deut-

lichsten Niederschlag fand diese Ge-

gen-Totalisierung und Gegen—Mobili—

sierung in einem geradezu enzyklopa-
dischen »Streitplan gegen Krieg und

Kriegsvorbereitung<<, den der nieder-

landische Anarchist und Antimilita—

rist Bart de Ligt 1934 auf einer Kon-

ferenz der Internationale der Kriegs-
dienstgegner vorlegte. De Ligt listete

darin ffir simtliche Berufsgruppen

spezifische Moglichkeiten der antimi—

litaristischen Propaganda, der Ver-

weigemng, des Boykotts und der Sa-t

botage in Friedenszeiten wie im Fall

von Mobilmachung und Krieg auf

und nahm damit vieles von dem vor-

weg, was — gekappt um den sozialre-

volutionaren Impetus — seit den sech-

ziger Jahren von pazifistischer Seite

unter dem Schlagwort der Sozialen

Verteidigung propagiert wird. Dal} er

alleiMaBnahmen strikt auf das Prinzip
der Freiwilligkeit griindete, verstand

sich fiir einen Anarchisten von selbst; .

daB die Vorgeschlagenen Aktionen

auch die 'Aufforderung zur Zer—

storung und Unbrauchbarmachung
von Kriegsgerat sowie der kriegs-

wichtigen Transport- und Kommuni-

kationsmittel einschlossen, stand

durchaus in Ubereinstimmung zum

,Gewaltlosigkeitspostulat de Ligts, der

allein menschenverletzende oder t6-

tende Handlungen konsequent ab-

lehnte und im fibrigen betonte, wenn

man die Wahl habe, »sollte man es

immer vorziehen, Kriegsmittel — in

Zeiten der Mobilisierung und Krieg
ist sozusagen alles ein Kriegsmittel —

in Mittel des Friedens umzuwandeln

als sie zu zerstéren<<.
'

Uber die Gewaltfrage herrschte in—

nerhalb der anarchosyndikalistischen

'Gruppen keineswegs Konsens: Ver-

fechter prinzipieller Gewaltlosigkeit,
die sich auf Tolstoj Oder Gandhi be-

riefen, standen neben Vertretem einer

taktisch begrfindeten Kritik der revo-

lutionaren Gewalt, wie sie Mfiller—

Lehning und sein Kollege im Interna—

tionalen Antimilitaristischen Biiro

Albert de Jong formulierten; diesen

standen wiederum Positionen ge—

geniiber, die den Aufbau bewaffneter

Milizorganisationen forderten.

Eine erste Auseinandersetzung mit

dem »roten Militarismus<< hatte be—

reits 1921 der unter dem Pseudonym
Pierre Ramus publizierende oster—

SF 3/99 [27]



reichische Anarchist Rudolf Gross—

mann verfaBt. Fiir ihn ’war es keine

Frage, »daB der Antimilitarismus

auch den rein defensiven Krieg einer

volkstumlichen, revolutionaren Re-

gierung oder einer sowjetistischen

(sic!) Diktaturminoritéit oder des so-

genannten ,kommunistischen, Prole—

tarierstaats nicht anerkennen kann.

(...) Die Ahnlichkeit zwischen burger—

'lichem Staat und sowjetdiktatori-
schem Proletarierstaat wachst und

wird zur Identitat, wenn wir ihre bei—

derseitigen Methoden in der Krieg-

fiihrung vergleichen. Beide besitzen

einen Militarismus, der auf zwangs-

weiser Unterwerfung' des Individu—

ums und seiner Individualitat beruht,

auf der allgemeinen Wehrdienstskla-

verei; beide bedienen sich des Volkes

und insbesondere des Proletariats ge-

gen die Klassenbriider des anderen

Volkes zur Durchsetzung von vor al-

len Dingen dem Staate und seinen

Machtkoterien forderlichen Interes-

sen; beide geleiten somit zu einem in—

temationalen Volkergemetzel, dessen

Wesensgehalt eine gegenseitige Hin-

schlachtung von Bauem und Arbei-

tern bildet, gerade aber die das Staats—

und Kriegsprinzip verkorpernden und

organisierenden Personlichkeiten in

volliger, oftmals feiger Sicherheit

belaBt, dies um so mehr, je hoher die-

se in ihrer staatlich geschutzten

Machtposition stehen.« Der marxisti-

schen Losung von der >>Bewaffnung

des Proletariats<< hielt er entgegen, sie

fibersehe zum einen, >>daB in allen

modemen Kriegen,
’

besonders im

Weltkrieg, das Proletariat das von a1-

len Staaten meist bewaffnete Solda-

tenkontingent war und sich in seiner

fiberwiegenden Mehrheit als gefiigi-

ges Instrument der Kriegsmordbestia-
litat erwiesen hat<<, zum anderen bev

lasse sie >>dasjenige innerhalb der Ge—

sellschaft unangetastet (...), was fur

die ausbeuterischen und machtgieri-

gen Elemente der Bourgeosie und

Gegenrevolution das Allerwichtigste

ist: Die Waffen, die Munition und die

Fortfiihrung wie Steigerung ihrer Pro~

duktion.« Einer Invasion fremder

Truppen werde eine anarchistisch—

kommunistische Gemeinschaft daher

keinerlei militarischen -Widerstand

entgegensetzen, sondem >>ein wohl

foderativ miteinander verbundenes,

sonst aber fiber das ganze Land ver-
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streutes Widerstandselement des pas-

siven Ungehorsams (...), welches die

sozialwirtschaftlichen Mittel der Ob-

struktion, der Sabotage und des passi—
ven Widerstandes vereint zur Anwen—

dung bringt«.
Anders als de Ligt und Gros—

smann/Ramus wandten sich Lehning
und de Jong gegen militarische Me—

thoden in der sozialen Revolution

nicht aufgrund einer Doktrin der Ge~

waltlosigkeit, sondern >>einfach auf

Grund revolutionarer Niitzlichkeitsij-

berlegungen<<:«ln ihrer publizistischen
'

Debatte mit dem franzosischen Syn—
dikalisten Lucien Huart kritisierten

sie dessen Milizkonzepte als hoff—

nungslos antiquiert. »Wir werden uns

von der revolutionaren Romantik ei-

ner gewalttéitigen revolutionaren Tra-

dition befreien miissen, sei es auch,
daB in dieser Tradition der heroischte

Kampf der Arbeiterklasse seit einem

Jahrhundert verkorpert ist.« Das tech~

nische Niveau der Kriegfiihrung dik—

tiere auch einer revolutionaren Mi-

litéirorganisation die Mittel des

Kampfes; in einer Zeit der >>guerre to-

tale« mfisse daher der militarisch ge-

fiihrte Klassenkampf zur »guerre so-

ciale totale« eskalieren. Das bringe
nicht nur die Gefahr einer politisch-
militarischen Diktatur mit sich, son—

dem laufe in der Konsequenz auch

auf die >>Vemichtung der eigenen
Massen oder der des Gegners<< hin—

aus, was nichts mehr mit >>Organisati— -

on der Revolutionsverteidigung«, um

so mehr aber mit organisienem
Wahnsinn zu tun habe.

Achtzig Jahre zuvor war Christian

Gottlieb Abt in seiner Kritik der badi-

schen Revolution auf das gleiche Di-

lemma gestoBen, doch wahrend er es

nur hatte benennen konnen, glaubten
die Anarchosyndikalisten der Zwi-

schenkriegszeit einen Ausweg aus der

fatalen Alternative von Militarisie-

rung oder kampfloser Niederlage der

Revolution aufzeigen zu konnen —

nicht militarische, .sondem »6kono—

mische Wehrhaftigkeit<<z »Die Macht

des Staates basiert hauptséichlich auf

der Passivitéit des Volkes, auf seiner

passiven Mitwirkung. Bei einem

wohlorganisierten passiven 'Wider-

stand fallt der Staat in sich zusam-

men. Das zweckmaBigste Mittel, den

Staat zu vemichten, ist seine Aus-

schaltung aus dem gesellschafilichen'

Leben. Gegenfiber dem passiven Wi-

derstand auf okonomischem Gebiet,

gegen Steuerverweigerung, Boykott
und Non~Cooperation ist die militari-

sche Gewalt des Staates machtlos,

wie der Kampf in Britisch-Indien be—

wiesen hat.«

Die Kritik der revolutionfiren Ge-

walt hinderte Arthur Muller-Lehning

und andere anarchosyndikalistische
Antimilitaristen nicht daran, sich we—

nige Jahre spatter im spanischen Biir—

gerkrieg auf die Seite der Confedera-

cién Nacional _de Trabajo (CNT) zu

stellen. Nicht ohne Kritik an den Mi—

litarisierungsprozessen innerhalb der

anarchosyndikalistischen Gewerk—

schaftsorganisation, aber doch fiber—

zeugt, daB der Putsch der faschisti~

schen Franco-Truppen und die Ver-

teidigung der in einigen Regionen

kurzzeitig verwirklichten Ansatze

freiheitlich-kommunistischer Gesell—

schafisorganisation auch bewaffneten

Widerstand verlangte. Man mag darin

einen Bmch mit den theoretischen

Positionen sehen — und Bart de Ligt
etwa hielt ihnen genau das vor —, aber

in der politischen Konfrontation zu—

mal angesichts der faschistischen Ge—

walt lieB sich der Gegensatz zwischen

Krieg und Revolution nicht zu einer

Seite hin auflésen. Die Geschichte

sperrte sich gegen allzu eindeutige
Antworten. Vielleicht macht gerade
das die Radikalitét des anarchisti—

schen und anarchosyndikalistischen
Antimilitarismus aus: Immer wieder

riickte er von der Gewalt ab, aber nie-

mal's um jeden Preis.

Anmerkungen

1 ,.Die Ausbildung der Mannschaften mull da—

hin gehen, die mannliche lugend so friih als

moglich fiir den Dienst als kiinftige Vaterlands—

..

Allc diese

Ubungen hatten etwa mit dem vollcndclen

verteidiger vorzubereiten. (m)

zehnten Lebensjahr zu beginnen und \véihnen

bis zum Abgang Von der Schulc. Vom vollcn—

deten elften oder zwélfien Lebensjahr konnten

Uebungen mit zweckentsprechend nachgehil—

deten Waffen vorgenommen werden. verbun—

den mit Recognoszierungsmiirschen und Fold-

dienstfibungen. Die Jugend \viirde sich allcn

diesen Uebungen zweifellos mit groBem Fenc-

reifer widmen“ (August Behcl: Nicht stehendes



“Germanic“

Die Bronzeplasrik auf dem Freiburger

Hauptfriedhofstammtvon Carl Albiker,

der noch andere SLfidte mildem 'Mylhos
von Heimat und vtilkischer Stéirke "er-

mutigen" wollte. Bei ihrer "Einwei-

hung" 1929 ermahme der damalige

Freiburger Biirgermeister Bender die

Lebenden, "das groBeWerk der Returng,

Befreiung und des Wiedemufbaus unse—

rcs Volkes zu Ende zu fiihren".

Carl Albiker konnte sich demzufolge
auch an die neue Zeit nach 1933 gut

anpassen, er behielt seinen Lehrstuhl

an der Uni Dresden bis 1945 (ganz im

Gcgensatz zu Dix oder Kokoschka) und

produzicrte fleiBig Monumentalpla-
sliken ffir das NS-Regime.

Die "Germania" auf dem Freiburger

Hauplfreidhof ist das ganze Jahr mit

frischcn Blumen geschmfickt. Zum

"Volkstraucrtag" findct eine stfidtisch

Organisierte Kranzniederlegung stall -

zu diesem AnlaB finden sich am Sonn-

Iagmorgen in LrauterEinigkeitderOber-

biirgermcister (SPD), Verueterlnnen

der Parteien von REP bis Grfine, Vele—~

ranen und Burschcnschafter ein.

Dieses Jahr erwartete sie eine moder-

I16"Gcrmania". Eine Soldatin derneuen

Generation: humanit'ér, sanitéir, sauber,

computcrtechnisiert - das Blut Lroplt
wohldosiert und nahezu unsichtbar aus

Ciner Infusionsflasche und hinterléiBt

nurcineunaufl‘zilligeBlutlache aufdem

Boden.

Gruppe EM. 9, Fre/burg

TKDV-

BerufungsverhandIUng:
Chrislof Haug zu 8

Monolen cruf Bewaehrung
verurleilt

Die 70. Strafkammer am Landgericht
Berlin hat den totalen Kriegsdienstver-
Weigerer Christof Haug zu einer achtw

monau'gen Freiheitsstrafe zur Bewfih-

rung verurteilt. Ihm wird Fahnenflucht

und Gehorsamsverweigerung in drei

Fiillcn vorgeworfen. In der ersten In=

Slanz erhielt er im Juni 1998 vom

Amtsgericht Tiergarten eine 1 l-mona—

“80 Freiheitsstrafe ohne Bewfihrung.
Dicsc Slrafe war das harteste Urteil

gcgcn cinen Tolalen Kriegsdienstver—

weigerer seit Wiedereinffihrung cler

Wehrpflicht in Berlin. Die Kosten des

Berufungsverfahrens wurden ihm zu

zwei Dritteln auferlegt, ein Driltel tréigt
die Landeskasse.

Auch vor dem Landgerichtbestfitigte

Christof Haug die 'eiusseren Umstfinde

der gegen ihn erhobenen Vorwfirfe. Er

machte nochmals deutlich, dass ffir ihn

die Wehipflicht verfassungswidrig ist.

Er legle dar, in welcher Weise die

WehrpllichlmassivGrund- undPersc‘jn-
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lichkeitsrechte verletzt. Daher sei sein

konsequentes Verhalten gegen die

Wehrpflicht verfassungskonform und

nicht zu bestrafen.

Sein-Rechtsanwalt Joerg Czech pl'é-
dierte auf Freispruch. Da die

Wehrpflicht nicht mehr verfassungs-
konform ist, sei die Einberufung rechts-

widrig ergangen. Christof Haug ist

deshalb niemals Soldatgeworden, daher

konne er die ihm zu Last gelegten
Straftatbestfinde nach dem Wehrstraf—

gesetz auch nicht erffillt habcn. Hilfs-

weise beantragte er die Aussetzung des

Verfahrens, um die Verfassungsmiissig-
_ keit der Wehrpflicht durch das B undes-

verfassungsgericht fiberpn‘jfen zu las-

scn.
'

Der vorsitzende Richter, Dr. Sasse,

sieht keine Anhaltspunkte fijr eine

VerfassungswidriglkeitderWehrpflicht.
Die AbschaffungoderBeibehaltungder

Wehrpflicht sei eine politische Frage.

Hingegen konstemierte die Staatsan—

waeltin Jfiger zumindest nachvoll-

ziehbare Argumente, die Haug und sein

Rechtsanwalt gegen die Wehrpflicht

vorgebracht haben. Sowohl Staatsan—

wiiltin als auch das Landgericht betonten

aber,dassdieWehrpflich’tverfassungs—
rechtliche Wirklichkeitsei. Daher mfisse

das geltende Recht angewendet werden.

Gegen dieses Berufungsurteil werden

Christof Haug und sein Rechtsanwalt
Revision einlegen.

Christof Haug, dessen Antrag auf

Kriegsdienstverweigerung abgelehnt
worden war, folgte seinem Einberu-

fungsbescheid im Januar 1996 nicht.
Erst im SeptemberjenesJahres fassten

ihn Feldjaeger in Sfiddcutschland und
brachten ihn in die Eutiner Kaseme.
Dort blieb er in Zivil und verweigerte
alle ihm erteilten Befehle. Nach ins-

gesamt 53 Tage Arrest erhielt er ein

SAC-
*

Aktivisi von

Faschisten

ermordef

Ein langjaehriger Aktivist der SAC

(Sveriges Arbetaren Confederation -

Schwedische syndikalistische Ge-

werkschaft) wurde von Faschisten er-

mordet.

Drei Schijsse wurden ausscrhalb

scinerWohnung im StockholmerVorort

Saetra auf den vierzig Jahre alten Akti-

visten abgefeuen, einer davon trafdirekt

in den Kopf (zwei trafen das Herz, der

Ubersetzer).
Der Aktivist spielte einc wichtigc

Rolie bei der BloBstellung dcs bekann—

ten Faschisten Robert Vestcrlung an

seiner Arbeitsstel 1e im sudlichen Stock—

holm. Der Faschist hattc das Vernaucn

seiner Kollegen gcwonnen und wurde

zum Ortsvorsitzenden derGewerkschafl

gewfihlt. Nachdem er bloBgestellt
worden war, wurde er von seinem Ge-

werkschaftspostcn entfernt, spiiter
wurde auf Druck von Gewerkschafts—

funktionfiren ausgeschlossen.
In Zeitungsartikeln wird Vesterlung

mit dem Spruch zitiert “It’s time to gel

tough. (Es ist Zeit hart zu werden)”
Danach heftete sich Vcstcrlund an

die Fersen unsercs Aktivisten und be-

stellte nnter anderem dessen Panoto

(nach schwedischem Recht ein 6f-

fentliches Dokument).
Vesteriund war dieses Jahr bereits in

einen Autobombenanschlag vcrwick—

elt, bei dlem ein antifaschistischer Jour—

nalist und dessen 8-jiihrigc Tochter

schwer verietzt wurden - trotzdem wur-

de er dazu nie von der Polizei vemom-

men. Er ist Mitglied in der notorisch ge—

walttétigen schwedischen Nazigruppc



“Ariska Broderskapet (Arische Bruder—

schaft).
Vesterlund’s faschistische Karriere

began“ bei der Jugendorganisation der

faschistischen Partei “Sverigedemo—
kratema (Sweden Democrats)”.

ImZusammenhang mitdcm aktuellen

Mord hat die Polizei am spiten Abend

des 14. Oktober drei Faschisten festge-
nommen.

Am 23. Oktober will die SAC1n ganz

Schweden Mahnwachen durchffihren,

um gegen faschistische Gewalt zu

demonstrieren und unserem gefallenen
Genossen zu gedenken. Ahnliche

Aktionen von Menschen, die ihre Soli—

daritaet zeigen wollen, werden unter-

stfitzt.

Die Antifaschistische Aktion weiss

allzu gut, welche Faschisten zu solchen

Taten feihig sind. Solange der schwe-

discheStaatweiterantifaschistischeund

auBerparlamentarische Kréifte als

“Staatsfeind Nr. 1” darstellt 11nd ange-

sichts faschistischer Gewalt tatenlos

zusieht, solange sind wir gezwungen,
uns selbst zu vertcidigen.

Die beste Verteidigung ist (ein guter)

Angriff. Keine Faschisten auf unseren

Strassen!

AntiFascistisk Aktion-Stockholm

Box 381 96

100 64 Stockholm

+46-739 98 01 59 [new]
PG 4849894—3

afastockholm@motkraft.nct
Www.motkraft.nct/afa

Demonstrqtionen gegen

Foschismus, Nazismus und

Rassismus

Am Samstag, den 23.10.99 fanden in

ganz Schweden Demonstrationen im

GCdenken an das unlzingst ennordete

SAC-M1 tgl1ed B109,111 Soederberg statt.

Insgcsamt ze1gten ca 40 000 Menschen

in 20 Verschiedenen Stéidten Schwedens

‘hrc Trauer und Wut. Es war die grosste

antifaschistische Aktion in Schweden

seit dem zweitcn Weltkrieg.
BIOCrn Soederberg wurde am 12.10.

hingcrxcmcr, nachdem er offcntlich

gcmachthatte, dass ein aktiver lFaschist

7um Obmann1n eines Gewerkschafts-
““135 gcwaehlt worden war.

Am friihen Morgen des 23.10. ex—

plodierte eine Bombe vor dem Btiro der

SAC in der Kleinstadt Gaevle. Das B firo

befindet sich in dem Gebéude, das der

Geburtsplatz von Joe Hill war, einer

Hauptfigurinnerhalbderschwedischen
und amerikanischon, revolutioniiren

syndikalistischenen Linken.

Joe Hill verlicB Schweden und emi-

grierte in die USA. Dort machte er sich

in der IWW (“Industrial Workers of the

World”) [bei den Wobblies, als Orga-
nisator und singendcr Agitator einen

Namen. In einem Justizmordprozess
wurde er zum Tode verurteilt und exe-

kutiert.Anm. LPA).
Die Explosion war ein offensicht—

licher Vers uch, die Menschen so einzu-

schiichtern, class sie nicht an den De-

monstrationen teilnehmen. In Gaevle

nahmen trotzdem 2000 Menschen an

der Demonstration [011.

In Stockholm kamen 20.000 Men-

schen zusammen, um die Reden von

SAC-Mitglicdem und 3 anderen Zen~

tralgewerkschaften zu horen. Ein

anarchafeminstischer Chor sang anti-

faschistische Kampflieder und auch ein

Vertreter vom Netzwerk gegen Rassis-

mus hiclt eine Rode. Rote, schwarze

und libertéir inspirierte Fahnen domi—

nie'rten auf der Bfihne.
‘

In GOteborg nahmen 8000 Menschen

an der Demonstration Lei], Reden wur—

den gehalten, untcranderem von Helmut

Kirschey (deutscher Antifaschist und

Anarchosyndikalist, FAUD und DAS-

Mitglied,Freiwilligerinderspanischen
Revolution).

In der siidschwcdischen Stadt Malmo

nahmen ungel‘ahr 1000 Leute teil und

die Lisle fihnlicher Demonstrationen

lieBe sich bis in den weiten Norden des

Landcs fortsetzen.

Die Herausforderung, die den schwe-
disch antirassistischen, syndikali-
Stischen und gewerkschaftlichen Bewe-

gungen jetzt bevorsteht, ist die, ihre

Moglichkeiten zusammen zu nutzen,

um die Mobilisierung der gesamtcn

schwedischen Arbeiterklasse fonzu-

setzen- um den Faschismus zu Lreffen, .

egal wann und wo er sein hassliches
Gesicht zeigt.

kurt svensson

c/o brand

box 150 15

104 65 Stockholm

Schweden

ksvensson@motkraft.net

Hamburger Abendblafl

vom 25.10.99:

Die Todesliste der Neonazis — Killer-

kommandos: Hunderte Schweden

lebcn in Angst
Stockholm - In Schwcdcn wiichst die

Angst vor rechtsradikaler Gcwalt. Im

ganzcn Land gingen Tausende auf die

Strasse, um an die Ermordung eines41-

jfihrigen Gewerkschafters durch Neo-

nazis zu crinnern. Zum ersten Mal

schlossen sich alle Gcwerkschaftcn dos

Landes zu dieser gemeinsamen Aktion

zusammcn. Wenige Stundcn zuvor war

ein Sprengstoffanschlag auf ein Biiro

derGewerkschaftsorganisation SAC in

der ostschwedischcn Stadt Gacvle ver-

iibt worden. Verletzte gab cs dabei

jedoch nicht. Allein in Stockholm

folgtcn bis zu 8000 Menschen dem

Dcmonstrationsaufruf. An dcr Kundge-

bung auf dem zentral gelegcnen Biir-

gerplatz nahmen auch Vertrotcr dcr

sozialdemokratischen Regicrung toil,
unter ihnen Iustizministerin Leila Frei-

vald. Auch in Gaevle und dem nord-
'

schwedischen Lulea sowie in den siid-

schwedi'schen St'zidten Geteborg und

Malmo gab es Demonstrationen. Um

weitere Gcwalttatcn 211 verhindern,
'stelltc die Polizei vor den Bfiros der

grossten Gewerkschaftcn Wachcn auf.
_

In c’iner «in der Tageszeitung “Dagens

Nyhetcr” vcroffentlichen Urn fragcspra-
chcn sich 70 Prozent allcr Schwcden

fiir ein Verbot rechtsradikalcr Ver-

einigungen aus. Noonazis und Rechts-

radikale - davor haben (lie Schweden in

diesem Herbst konkrcte Angst. Sic ist

so massiv, dass einc Reihc von Lcutcn,
die sich bedroht fuhlen, bereits Perso-H
nenschutz bckommen haben. Ein lei-

tender Kripo-Beamter lobt soil Tagen
in einem geheimen Versteck.

Am Dienstag vor zwei Wochen war

in Stockholm der Gcwerkschaftsfunk-

tionéir Bjoem Soederberg im Alter von

41 Jahren erschossen wordcn. Es hatte

an seiner Tiir in derStockholmer lnncn-

stadt geklingelt - Soederberg offnete

die Tiir und wurde von zwei Macnncrn

mit Kopfschiissen nicdergcstreckt. Einc

Woche .spéitcr konnte die Stockholmer

Polizei drci Neonazis wegcn Mordes

verhaften. Ihr Tatmotiv war offenbar

Rache: Bjoem Soederbcrg hatte einen

Arbeitgcbcr dartiber informiert, dass

einer seiner Angcstellten aktivcr Neo-

nazr 1st.
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Kurzes

Kurzes

Der Mord an Soederberg war nicht

der erste, bei dem die Tater aus dem

rechtsradikalen Milieu kommen. Im

Sommer wurden zwei Polizisten von

Neonazis nach einem Bankfiberfall er-

schossen. Kurz darauf kamén ein be—

kannter schwedischer Joumalist und

sein 8-jfih1igerSohnbeinaheumsLeben.
An dem Auto des Ioumalisten, der seit

Jahren fiber die Aktivitaten der Rechts-

radikalen berichtet, war eine Bombe

angebracht. Dass Vater und Sohn die

Explosion fiberlebten, grenzt an ein

Wunder. Von weiteren Mordpliinen

erfuhren die Schweden am vergangenen

Montag, als die Polizei bei Rechts-

radikalen eine Liste mit 700 Namen

fand. Alle Genanntcn sind politisch Oder

gewerkschaftlich aktiv. Die drei Neo-

nazis, die Bjoem Soederberg ermordet

hatten, trugen bei ilhrer Festnahme eine

Liste mit 25 Namen bei sich «offen-

sichtlich batten sie den Auftrag, diese

25 Leute zu crmorden. Zujedem Namen

gab es ein Foto. Die Nazis hatten sich

die Portrfits fiber offentliche Biblio-

theken, bei der Polizei und der Univer-

sitaetbesorgt. Ganz obcn aufder Todes—

liste steht der Kripo—Beamte Sten

Axelsson. Er gilt in Schweden als hart-

nackiger Rechercheur, der es sieh zum

Ziel gemacht hat, so vieleNeonazis wie

moglich zu fiberffihren und zu vcrhaften.

Axelsson lebt seit einiger Zeit in einem

Versteck und wird rund um die Uhr

bewacht. (afp/SAD)
Quclle: http://www.abcndblatt.de
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DIE UTOPIE LEBEN behandelt die

Spanische Revolution und wirft einen

Blick auf die anarchistische Bcwegung
in Spanien.

‘ DerFilm zei gtbislang wenigbekannte
Seiten der radikalen gesellschaftlichen

Veranderungen, die sich wfihrend des

Bfirgerkriegs von 1936bis 1939 in jenen
Gebieten zutrugen, die in der Hand der

Republikaner waren. .

Zeitzeugen aus den Reihen der

Anarchistcn beriehten fiber ihre Erfah~

rungen.

Einige von ihn'en, darunter Conxa

Paerez, standen Gestalten in Ken Loachs

Film LAND AND FREEDOM Pate.

GeSprachspartner sind 30 Uberle-
bende der Spanischen Revolution, die

in verschiedenen Teilen des Landes

wohncn.

Sie waren alle Anarchisten und hatten

Dokumentarfilm von Juan Gamero, F. vcrschicdone Auf
.

. .
. gaben Und V -

Rios, Marlena Roca und M1tzr Kotmk, WOYlUDngereiche.
crant

TVE, Spanien 1997
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Frankreich, Kanada, Mexiko und Vene-

zuela.
Sie sind eigens nach Spanicn gekom—

men, um Zeugnis abzulegen.
DerDokumentarfilm gibt einen chr-

blick fiber die Geschichte der anarchi-

stischen Bewegung seit dem 19. Jahr-

hundert, die Grfindung der CNT

(Confedéracion Nacional dcl TrabajO)
und der FAI, die Rolle von Kultur und

Erziehung (ModemesSchulwcsen),dic
Vielfalt der Ideen und Aktjvita'ten im

Vorfcld der Zweiten Republik, d0“

Staatsstreich der Militiirs, der sowohI

einen Krieg als auch einc Revolution

(die einzige anarchistjscthevolution)
ausloste, und insbesondere fiber die Ein-

richtung und das Funktjonieren der K0“

lektivbetriebe in den landlichcn und

stiidtisclhen Gebieten.

Er schlieBt mit der Niedcrlage dCS

republikanischen Lagcrsimlahre1939,
die der Revolution ein Endc bcreitelc-

@ljoscha



Hinrichtungsbefehl
aufgehoben

Bundesrichler selzte

Exekulionslermin
Mumia Abu-Jomals

1 auBer Kraft.

Wiederaufncrhmeverfahren
'

= offen

Mumia Abu-Jarnal wird am 2. Dezem-L
ber nicht hingerichtet! ’Bundesrich’ter

William Yohn am Distriktgericht in

‘ Philadelphia hat Ende Oktdber den

Hinrichtungsbefehl, den der Gouver—

neur von Pennsylvania, Tom Ridge,

unterschrieben hatte, wieder aufge-
hOben. Damit kam der Richter einem

Teil des Antrages nach, den Mumia

Abu-Jamal fiber seine Anwalte gestellt
hatte

Allerdings bleibt die entscheidende
Frage nach einem neuer: Verfahren -

Hur in ihm konnte der Radiojournalist
Cndlich seine Unschuld beweisen - wei-

lerhin offen. Laut Dan Williams, einem

Von Abu-Jamals Anwalten, wird der

Entscheidungsprozess — neues Ver-

fahren ja oder nein , sechs bis sieben

Monate dauem.

Das juristische Prozedere ist ver-

Wirrend: Die Hinrichtung gilt fiir so-

lange aufgehoben, wie der Fall vor dem

Bundesdistriktgericht in Pennsylvania

anhiingig ist. Die ersten miindlichen

Anhorungen von Verteidigem und

Slaatsanwaltschaft wiirden laut Anwal-

ten im Fruhjahr erfolgcn. Verweigert

Richter Yohn dem Todeszelleninsassen

Mumia Abu-Jamal aber Anhorungen,

Zu denen entlastende Beweismittel

vorgcbracht werden wilrden, dann zieht

er die Schlinge weiter zu und reicht

SCine Verantwortung schlichtweg wei-

ter Denn1n diesem Fall wiirde ein neuer

Hinrichtungstermin festgelegt, gegen

den Mumias Anwalte vor einem anderen

Blmdesgericht Berufung einlegen

miiBten.

Mit diesem Vorgehen verbauen Ge-

riehrc dem Ex-Black-Panther seit 17

Jahrcn die juristischen Moglichkeiten
ZUI Rettung seines Lebens. Der heute

45j5hrige Journalist wurde 1982 wegen

Mordcs an einem weissen Polizisten

21"“ Tode verurteilt. Mumia Abu-Jamal

beteuert bis heute seine Unschuld und

Vcrlangt die Wiederaufnahme seines

Verfahrens.

DierHoffnungen ruhen nun aufRichter

Yohn. Mumia Abu-Jamals Anwalte

werden ihm erste U11 terlagen bis An fang

Dezernber Vorlegen. Die Staatsanwalt-

schaft’ hat daraufhin zwei Monate Zeit

zu einer Antwort. Intensivste Arbeit

stehe irn nachsten halben Iahr bevor,

hetBtesaus dem Anwaltsteam von Abu-

Jamal

Seit Verhangung des Hinrichtungs-‘

befehls am 13.0ktober hatte Mumia

21.211114121111211 die Tage und Nachte in der

sogenannten Phase 2, einer Isolie-

rungszelle mit Dauerlicht und 24-stiin—

diger Kameraiiberwachung,verbringen
miissen. Vorj-edem Verlassen der Zelle

fiihrten dieanehter KontIollen an allen

Korperoffnungen durch. In PhaseZ sind

nur Besuche vo‘n Anwalten und engsten
‘

Angeho‘rigen augelassen. Die kiinftige

Unterbringung (Abu-Iamais ist dem—

nachst wieder die “normalc” Todeszelle.

aeifi’ Hauptanwalt Len Weinglass be-

richtete, sein Mandant habe sich am

Dienstag naehmittag "erfreut und

erleichtert" gezeigt. Denn nach den

qualvollen Tagen in Phase 2 konne er

endlich wieder sehlafen.

Max Biihnel, New York

<http://www.jungewelt.de>

Zapafislischer Kaffee

Seit kurzem gibt es einen neuen Kaffee

von zapatistischen Basisgemeinden ans

Chiapas/Mexico bei einer neuen Ko-

operative in Hamburg im Vertrieb. Er

kommt von der kiirzlich gegriindeten

Kooperative “Mutvitz” (Berg der Vo-

gel) aus der autonomen Region San

Juan de la Libertad in Chiapas. Er wird

pestizidfrei angebaut und zukijnftig
von Ecomex als Organico zertifiziert.

Wichtig fiir den zukiinftigen Vemieb

ware zu wissen, wieviele Leute (Welt-

laden, Soligruppen etc'.) sich daran

beteiligen mogen, d.h. Vertrieb, Ver-

kauf, Vorfinanzierung. Bitte gebt mog-
liehst bald Riickmeldung an:

Cafe Libertad Kooperative

Gruenebergstrfi, 22763 Hamburg

tel/fax 040-880 11 61

e-mail: cafellibertad@free.de untcr

www.free.de/cafe-libertad/ kann

mensch auch ein projektjnfo finden !
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sirariti‘égne'Viért'éiiéhfssrzeflé
Nuchlrag zur Chronik des Kosovo—Kriegs

Die Kapil’ulcflion
Der Balkan-Krie cler NATO

Eine un arleiliche, also a weichende Bilcmz.

Wie ie befeiliglen Notionen kolkulieren.

Ein Uberblick.

SchuldenerloB fUr

"hochverschuldefe orme Lander"

Der Imperialismus wird mengchlich: Almo-

Armen"

Pfingsllreffen der Sudelendeulschen

nativ
*

Rieslers Reformrenlner

Erdbeben in der Tiirkei

ISSN 0941-583 1 DM 25,-/Ab0 100,-"?

erhaltlich im Buchhandel oder berm

lag,‘ Turkenstr.“ 57, 80799. Milnehen,Tel:

Paalos

Finnischer anarchafeministischer Chor

haben ihr erstes Album mit 10 Songs

veroffentlicht, die auf traditionelle fin-

nische und iniemalionale Arbeilerlie-

der und Folksongs zuriickgreifen. Eng-

lischeUbersetzungen derTexte werden

‘mitgeliefert.
Halla Records, P.O.Box 139

FIN—00131 Helsinki

anui.rautiainen@kolumbus.fi

Gunter Krueschet ’r

FAUD—Mitglied aus Wuppertal wie

Helmut Kirschey ist am 16.September

nach langer Krankheil gestorben. Der

Trotzdem-Verlag und die Autoren Die—

ter Nelles und Ulrich Klan verdanken

ihm viele Informationen beim Zustan-

dekommen des Buches ”Es lebt noch

eine FIamme". Geschichte der FAUD

im Rheinland.Wirhoffen einen ausfflhr-

licheren Nachruf Zu bekommen.

SF—Red.
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sen-Protektorafe fiir die "Armsten der

Demokralie ouf afrikcmisch'

Ffinf Jul-Ire schwarze Herrschaft in Siidaf-

rika - also Herrschafi fiber Schwarze

*

"Gesundheilsre-

Form 2000"
*

Ausl'dnder RAUs
*

Dioxin—Skandcl
*

Moderne Togeléhnerei
* Nelzwerk GrUn—Links-Alter—

*
"kalholische Kirche

ItiBl Frauen im Slich"
*

Trillin hall die Stellung
*

EU;

man sprichl Deufsch!
*

Fclun Gong Sekte in Chino

verbolen
*

Von derWUrde eines Huhns
*

Pakistan uncl

lnclien testen ihre Macht
*

Rekrulengel'dbnis
*

Taiwan
*

Morokko
*

"Richlungssfreil" in der SPD
*

UNO und

Armuf
*

Hire und Fire im Kreml
*

Ignolz Bubis

GEGENSTANerNKT-Ver-
(089)9272'716‘04

*

OFFENER BRlEF

an den Richter des ,

Amtsgerichles

Tecklenburg
Fox 05482-6712

in der Strafsache AZ 8Ds AK 105/98
Hw.

Sehr geehrter Herr Engberding.

Am 19.9.98, vor gut 1 Jahr, wurde Hol-

ger S. von Nazis in Rostock angegriffen
und lebensgeffihrlich verleth. Nach

einem wochenlangen Koma kfimpft er

bis heute mit den Folgen des Angriffs
und wird auf unabsehbar Zeit mit den

Reha— Massnahmen befasst sein.

Nachdem der Mordkommission das

Verfahren eanogen wurde, bevor Gut-

achten und Zeuglnnenaussagen vor-

lagen, ermittelten Polizei und Staats—

anwaltschaft gegen den T'aler wegen

Verursachung eines Verkehrsunfalles.

Zu Ihrer Erinnerung:

Im letzten Sommer mobilisierten

NPD und JN zu einem Naziaufmarsch

als Hohepunkt ihres Bundesmgswahl-
kampfes nach Rostock-Lichtenhagcn;

dorthin, wo Faschisten gemeinsam mil

dem deutschen Mob im August 1992

fiber mehrere Tage ein angeku‘ndigtes

Pogrom gegen ein Wohnhaus ehea

maligervietnamesischer Vertragsarbei-
terlnnen abhielten. Damals sah diePoli—

zei tatenlos zu und beschéiftigte sich

hauptsfichlich damit, die eher spérlich
eintreffenden Antifaschistlnnen einzu—

sammeln.

Von Seiten der burgerlichen Paneicn

wurde vor allem Verstéindnis fiir die

rassistischen Gewaltorgien geiiusserl
und die Hetze vom “Asylmissbrauch”
forciert.

Betroffenheit wurde nur fur das

Erseheinungsbild Deutschlands im

Ausland mobilisiert, ebenso wie fiir dic

Beffirchtung, der Tourismus in Meck-

lenburg konnte Schaden nehmen.

Am 19.9.98 marschierten nun 3000

Nazis in Rosmck-Dierkow, nachdcm

ihnen eine Kundgebung an der Slime

des Pogroms von 92 verbotcn worden

war; gesehfitzt von einem Grossauf—

gebot der Polizei.

Doch zun’jck zum Verfahren: es gibl

zahlreiche Zeuglnnen, die den Tathcr-

gang beobachtel haben. Nach ihren

Schilderungen halderFahrer wedervcr—

sucht zu bremsen, noch auszuweichen,

obwohl dies ohne weileres mégliCh

gewesen ware. Ein Spiller erstcllles Gut—

achten erminelte die Geschwindigkcil
des Wagens beim Aufprall auf ca. 80

km/h.

Die Polizei hat allcs dafiir gelan, d6“

Hergang der Tat zu vcrwischen.

Mehrere Zeuglnncn musstcn daran

bestehen, vemommen zu werden, SPU'

ren wurden erst nach Tagen gesichcrt-
Der polizeiliche Unfallberichl wurde

stark wertend und verharmlosend for-

mulierL

Die Staatsanwaltschaftbemfihtesich:
die Tat als Verkehrsunfall darzuslellcn

und den moglichen polilischen Hinlcr’

grund der Tat zu leugnen.
Dem scheint das Amtsgericht Teck”

lenburg nun folgen zu wollen, desscn

zustéindiger Richter sic in dicser Straf’

sache sell November 1998 sind.

Angeklagt ist der Fahrer des Wagons

wegen fahrléissiger Korperverlctzung-



Nachdem Sie als Richter das Ver-

fahren an das Jugendsehoffengericht
abgeben wollten, da bei der Schwere

der Tat das zu bemessende Strafmass

nicht ausreichend sein konnte, lehnte

- das Sehdffengerieht eine Ubemahme

ab. Es erteilte die Empfehlung, das Ver-

fahrcn gegen cine Geldbusse von 2000.—

DM einzustellen wegen“Mitschuld des

Opfers”. Holger S. hat hier als Neben-

kl'a'ger kcin Widerspruchsrecht.
Das Gericht versucht einen Mordan—

schlag von Nazis als Verkehrsunfall

darzustellen. Wir sehen darin den Ver—

such, fasehistische Gewalt zu verharm—

losen und gesellschaftlich Akzeptanz

hierffir zu schaffen.

Dies findet Ausdruek
* in der Tatsaehe, dass der Mord—

kommisssion das Verfahren zu einem

Zeitpunkt entzogen wurde, zu dem die

Ermittlungen noch gar nicht begonnen

hatten
* in der Art und Weise der Ermitt-

lungsarbeit von Polizei und Staatsan-

Waltschaft
* in der verharmlosenden Anklage

Wegen Korperverletzung
* und als Kronung in der erwogen'en

Einstellung des Verfahrens wegen an—

geblieher Mitschuld des Opfers

Wir wollen das nieht hinnehmen und

fordem eine Eroffnung des Verfahrens

gcgen den Tater!

“Offene Diskussion nach

dem Koln-Gipfel”:

Vom Gipfel kann es nuraufw‘ans gchen

Perspeku'ven ffir eine emanzipalo—

rische Bewegung naeh dem Desaster

VOD Koln

EineselbstkritischeAnalysedereige-
nen Schwachen fordert die “Grunpe
Landfriedensbruch” von alien T611611

politischer Bewegung, denn: “Koln war
‘

im Gesamnen und in fast allen Details
Cine Sache, die nur als SCthChtS‘SBflI»

Spiel dienen kann Fast alle beteiligten
Gruppcn, sowohl die dominanten als

a“Ch die ideenlosen Mitléiuferlnnen,
SCheuen davor zurfick, eine offene,

Selbslkritische Strategiediskussion z-u
fl'ihren - die einen, weil sie ihre Domi—
nanz erhalten wollen, die anderen, well

sie zur Zeit Willen und Fahigkeit nieht
-

- haben, sich selbstfindig zu organi-
sieren". So jedenfalls steht es im Ana—

lysekapitel eines .neuen Readers, der

die Aktivit'aten rund um die EU- und

Weltwirtsehaftsgipfel in Koln unter die

Lupe nimmt. Das Ergebnis etlieher

Interviews, Beobaehtungen, Answer-

tung von Protokollen und Papieren ist

ernfiehternd: Die Kelner Aktionen,

eigentlieh das wichtigste Ereignis des

Jahres ffir politische Gruppen, wurden

von den Ffihrungskadern der ver-

schiedenen Bfindnisse sehr bewusst so

gestaltet, dass sie in der Saehe erfolglos
waren.

Wiehtiger war Gruppen wie der

oekologischen Linken oder WEED der

Dominanzgewinn fiber das ihnen nahe—

stehende politische Speklrum - Oekoli

und andere fiber das linksradikale, poli-

tische Lager, WEED, BUND und andere

fiber die NGOs und etablierteren
Institutionen in‘Deut'schland’.

4O (Seiteann-tergrfinde und Doku—

men imersten Teil des Kohl-Readers

‘ bieten einen praezisen Uberblick fiber

'die Kolner Geschehnisse sowie, als

Vergleich, der Aktionen in London am

18.6. Die waren niimiieh grundiegend
anders Organisiert -nnd bedeutend

offenflichkeitsngir’ksamer. Aus d’iesem

Material filternldie Autorinnen ties Rea-

ders sieben Hauptkritilrpunkte. Zusam-

mengefasstbesehreiben sie die Mangel

der Kolner Aktivitaten:
,

‘

1 . Die politischen Positionen _waren anbie-

demd, realpolitiseh und nicht geeignet,

politisrehe Gegenbilder zu den okono-

misefh~neolibejraiem militfirischen und

irnpréirialistieehen Ideen der EU und G7

zufermulie‘ien.

2. Der Willa zur legal—konfliktfreien
Durehffihrung von Demonsnationgn

\

and Kongressenschlossnichtnuretliehe
Aktionsfofrfiien aus, sondem versclraffte

aneh eine sehleehte Verhandlungs-

position gegenfiber Behorden, Polizei

usw.

3. Es gelang wenigen Gruppen und Per-

sonen, die Kolner Bfindnisse zu domi- .

nieren. Schuld daran sind die gefibt-

machtorientierten Funktionarsklfingel,

die ihre Dominanz gezielt aufbauten

und durchsetzen.

'

4. Es gelang wenigen Gruppen und Per—

sonen, die Kolner Bfindnisse zu domi-

nieren. Schuld daran sind die zur Selbst-

organisation und strategischer Aktions-

planung zur Zeit unfiihigen Basisgrup-

pen und selbstorganisicrten Zusam—

menha'nge.
5. In der Vorbereitung der Kolner Aktivi-

tfiten gab es nie intensive Diskussionen

um Suategien und Aktionsformcn. auch

keine Auswertung frfihererKampagnen
und Aktionen.

6. Im technischen Bereich traten unfass-

bare Mange} auf, LB. bei der Presse-

arbeit, Mobilisierung, Kommunikation

usw.

7. Der Unwille zur Strategiedebatte scheint

auch nach Koln vorhanden zu sein.

Einen wesentlichen Sehwerpunktder

Analyse legtdie“Gruppe Landfriedens—

bruch” aufdie Merkmale und Organisa-
tionsmuster der von Apparaten domi—

nierten NGOs und der zur Zeit vollig ‘

desorganisierten Zusammenhangen
autonomer, unabhfingiger Gruppen.

Den grossten Anteil fiberregionaler

Organisationskraft nehmen heute die

NGOs und ihnen nahestehende Organi-
sationen ein. Sie verffigen vor allem

fiber enorme finanzielle und hauptamt-
liche Kraft. Damit fiberdeeken sie ihre

Schwache bei der Mobilisierung von

Offentliehkeit. Selbst ihre eigene Basis

(Mitgliedsgruppen, Mitglieder) errei—

.ehen sie kaum und versuchen es auch

nieht. Ihre Arbeitsstrategien sind voll

auf die (Lobby-)Arbeit der Apparate
>

ausgerichtet.
Drei Grundtendenzen zeichnen die

NGOs ans:

1. Die Nfihe zum Staat sowie z.T. auch zur

Wirtschaft. Strukturen und Arbcitsfor-

menj—inhalte sind so ausgerichtet, dass

eine Einbindung in halboffizielle Gre-

mien und Beirate sowie die stiindige

Beraterlnnent‘citigkeit in den Macht-

strukturen effizientmoglich sind und die

Organisationen vom Staat als Partner-

Innen akzeptiert werden.

. Radikale oder andcrs organisierte Grup—
pen und Zusammenha‘nge werden von

den NGOs ausgegrenzl odernicht wahr-

genommen.

2 Meist herrscht eine typisehe Verbands-

orientierung. Das bedeutet, dass das ei-

gene Image wichtiger ist als der Erfolg
inderSache. Abgrenzungsbemfihungen

und .schnelle. beleidigte Reaktion auf

Kril’ik am Verband kommen hinzu.

Typisch ffir Verbande sind zudem Hic-

rarchien sowie die Hauptsorge um finan-

zi‘elle Forderungen. All das steht einer

wirkimgsvollen, vieli‘altigen Arbeit so-

wie der Bfindnisbildung entgegen.

SE 3/99 [35]



3 Viele Organisationen oder auch Einzel-

personen neigen zu dominantem Ver—

halten. um sich oder ihren Verband in

den Vordergrund zu bringen.

Neben diesem etabliert-organisierten
Teil der Bewegung gibt es viele selbst-

oder heute leider meist unorganiserte

Gruppen und Zusammenhange, auto-

nome Einrichtungen usw. Sie zeichnen

sich aktuell vor allem aus durch:

1. Ein-Punkt—Bezogenheit, d.h. die Grup—

pen agieren nor an extremen Reizen am

Rande des gesellschaftlichen Gesche-

hens (Castor, Faschoaufmiirsche),

fibersehen aber die viel komplexeren

Angriffspunkte in der gesellschaftlichen
Mitte. Zudem warden gesamtgesell-
schaftliche Themen und Visionen ge-

mieden. Vergleichbar mil Ein-Punkt—

Orientierung ist die Reaktion auf Re-

pression, LB. Raumungen, die immer

wieder kurzzeitige Aktivitaten auf—

flackem lassen.

2. DiemeistendieserGrilppensinddesolat
oder nicht organisiert, Ieben von der

Substanz friiherer Jahre (LB . materiel!)

und schaffen es nicht. sich mit anderen

Gruppen zu vemetzen, um politische
Ziele durchzusetzen.

3. Auch in selbstorganisierten Kreisen

spieltderDominanzaufbaueinewesent-
licheRolle. Einigen MacherInnen stehen

oft viele KonsumentInnen gegenfiber.

In alien Teilen henschen oft

4. Abhangigkeit von staatlichen Geldern,

Genehmigungen oderGebfiuden - selbst

die moisten autonomen Zentren geho'ren

dem Staat, der darnit. die eigene Spiel-
wiese fiir verm‘eimliche GegnerInnen

schafft).

5. Abgrenzung. Vereinsmeiereiund Hang

zu zentralistischen Aktionskonzepten.

6. Inhaitslosigkeit, mangelnder Mut zu

Idaren Positionen, Widerstandundvisio-

na'ren Entwilrfen.

AusdieserAnalyseherausfindensich
im Readerperspektivische Entwiirfe zu

einer Organisation emanzipalon'scher

Bewegung. Die “GruppeLandfiiedens-

bruch” lehnt alle Varianten ab, die von

oben, d.h. ausgehend von geld- und

personalstarken Apparaten politische
Aktion initiieren wollen. Das wiirde

Schwéichen und mangelnde Mobilisie-
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rungsfahigkeit nur verdecken. Koln

hattejagerade gezeigt, dass Masse nicht

gleichKlasseisLWichtigerseidersyste-
matische Aufbau von Aktionsfahigkeit
in den 'Basisgruppen. Verbande und

Organisationen miissten dazu ihre

Prioritaten findem und ihre Kraft nicht

in Apparate stecken, die sich als Ge?

sprachsparmerlnnen von Staat undWin-

schaftorganisieren, sondem in Aufbau,
Unterstiitzung, Mobilisierung und Ver-
netzung von Basiszusammenhangen.
Unabhfingige Initiativen und autonome

Gruppen miissten dieses aus eigener
Kraft bewerkstelligen - bessere Ver—

netzungs- und Kommunikationsstruk-
turen konnten dabei ebenso helfen wie

dergezielte Auibau unabhfingiger Infra-
struktur. Arbeitsréiume, Infozentren,
eigene Medien usw. kdnnten von ver-

schiedenen Gruppen gemeinsam auf—

gebaut und genutzt werden. '

Aus derKritikan derUnkenntlichkéyit:
klarer politiseher Positionen wird das
Ziel formuliert, neue, radikale bis visio-
nare Forderungen und Ziele zu erarbei-
ten. Ihre Attraktivitat konnte die Mobi-

lisierung vereinfachen, ihre Radikalitat
die Durchsetzung von Teilschritten

errnoglichen. Modelle und Kristallisa—

tionspunkte miissen geschaffen werden,
an denen diePositionen undZiele immer
wieder deutlich gemacht, aber auch

ausprobiert, verandert, erweitert unrl

diskutiert werden konnen.

Expo 2000 -

Symbol fiir den Beginn
einer sicrken

emonzipotorischen

Bewegung?

Der Reader gem fiber die theoretische
Analyse und Darstellung von Per-
spektiven hinaus. Einige konkrete An-

knupfungspunkte fiir die konkrete Ent—

wicklung neuer Aktionsstrategien wer~

den genannL 1m Mittelpunkt sehen die
Autorlnnen dabei die Expo 2000. Sie
stelle aus verschiedenen Gn‘inden einen

geeigneten' Angriffspunkt dar, baulich
w1e inhaltlich. Da die Expo ein kom-

plettes Zukunftsszenario entwickelt, in
dem technische Innovationen und Pro~

fitmaximierung1m Mittelpunkt stehen,
bietet sie eine Gelegenheit, Kritiken
und Aktionen aus verschiedenen Be-
reichen zu brfindeln und emanzipa-

torische Gegenbilder zu entwerfen. Da

dieExpo zudem mil riesigen Bauwerken

inHannoversowieweltweiten Projekien
und Veranstaltungen fiberall auch viele

Aktionsmoglichkeiten bietet, kann sic

Aufhangerfiirden Aufbaueinerbreiten,
aktionsfahigen politischen Bewegung

sein, die aus den Teilen von Frauena

Eine-Welt-, sozialen, Oko—Jugend- und

weiteren Zusammenhangen erwachst,

die emanzipatorische Ideen in ihre

Arbeit einbinden und darin auch dcfl

Schnittpunkt fiir gemeinsame Forde-

rungen und Btindnis-Aktionen sehen.

Weitere Aktionen

Neben der Expo 2000 finden sich im

Perspelktiventeil des Koln—Readers

Vargahlage fiir Aktionen, die

eme gemeinsarm: emanzipatorische Po-

sition widerspiegeln und der Entwick-

lung politischer Bewegung dienen

konnen, so LB. intemationale Wider-

standstage gegen Neoliberalismus oder

die dezenlralen Aktionskonzepte zur

Riickeroberung Offentlichen Raumes

wie “Reclaim the Streets", “Critical

Mass” oder die Innen!Stadt!Aktion!

Der Reader in allen Basiszusammen-

hangen Grundlage sein fiir eine Debatte

fiber die Neuorganisation politischer
Bewegung. thig ist sie - das hat K610

nachdriicklich bewiesen!

Der Reader kann gegen 10 DM

(einschl. Porto, ab zweitem Expl. 4 DM/

Stiick) bei der Gruppe Landfriedens—

bruch bestellt werden: Ludwigstr. 11.

35447 Reiskirchen.

Termine

15.12., 20 Uhr Hannover,Pavillon: AK

zu diesem Aktionskalender und re-

gionales Koordinationstreffcn.

Info: Pavilion.

31.12./ 1.1. in Berlin: Revolutioniiror

Aktionstag. Info: www.antifa.de

14.—16.1. Hannover: 5. bundesweiteS

Anti—Expo-Treffen Info: Anti-Expo-AG

Februar in Hannover Anti-Gcmcch-

Kongress. Info: ASTA Hannovcr



1m Vorfeld der Konferenz in Plain-

field/Vermont, der 2.1mernationalen

Konferenz zum Libertfiren Kommuna~

lismus gab es viele Entwicklungen zu

bCklagen gab, die eine Propagierung
UDd Umsetzung des Libertfiren Kommu-

nalismus in Deutschland erschweren

und die Frage aufkommen lieB, wie es

weitergehen kOnnte und wie wir selbst

weiterarbeiten kOnnten. Was isrr konlcret

Dassiert? Beginnen wir am Ende: es gab

keinen deutschen Delegierten bei der

dieSjéihrigen Konferenz, der/die direkt

uber die Vortrfige und Perspektiven
berichten konnte und es gibt keine kon-

kreten Perspektiven fiir die intemalio—

nale weitereZusammenarbeit - und bei-

des war gewollt!

Von 1998 his 1999

Nachdem auf der letztj‘ahrigen Kon—

fcrenz in Lissabon nur Wolfgang Hang

(SF) als Delegierter aus Deutschland

anwesend war, some dieses Mal Lou

Marin (GWR) den NewsletterfiirLiber—
lc‘iren Kommunalismus und damit die

Diskussionsgruppe vertreten, die in

Deutschland Kontakt zur internationa-

len Diskussion hielt und die Theorie
“Dd Praxis des LK fOrdem wollte. Lou

sollte an den DiSkussionen teilnehmen

u"d fiber die Konferenz in Deutschland

berichlcn. Dazu schlug er seinerseits

Vor, cinen VomagjjberTransnationalis—
mus/Kommunalismus zu halten, den er

bereits ffir Lissabon vorbereitet hatte,

fiber aus personlichen Grfinden nicht

haltcn konnte. Die Ironie wollte es, dass

dieser Vortrag, der 1998 noch genchm
gCWesen ware, nun 1999 breitdiskuliert

Und in Frage gestellt wurde. Was konnw

Cin Pazifisl wie Nigel Young Positives

zum Liberk‘iren Kommunalismusbeizu-
migen haben? Oder: will Lou etwa sei-

ne" gewalllosen Anarchismus der Kon-

fCrenz aufzwingen?
Als deutlich wurde, dass dieser Vor—

lmg nicht geme gesehen wurde,mach1e

LOU von sich aus den Vorschlag ihn

nichtals PodiumsbeiLrag zu hallen, son-

de ihn entweder in einer Nebenver-

anslaltung den Interessierten zu prfisen-

liercn Oder ganz darauf zu verzichten.

Damit schien uns alles gesagt, auch

Wenn Wir - wie schon in anderen Fallen
‘ niCht "glijcklich" mit den eng gefass-
ten Auswahlkriterien fiir die Vorufige

Waren.

* Zitat von Murray Bookchin an den deutsche

>>I'd just ask you to save

your travel money...«*.

Die neue Bewegung ffir einen

Libertaren Kommunolismus steckt gleich in der Krise

van Wolfgang Haug

Foto: Sabine Streich

firmlfi
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n Delegierten Lou Marin (Graswurzclrevolution) in cincm Briefvom 7.8 99
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Foto:
Sabine
Streich

Allgemein laBt sich im Rfickblick

festhalten, dass die erfreuliche Atmo-

sphare der ersten Konferenz in Lissabon

mit ihrer spfirbaren Offenheit fiir unter-

schiedliche Herangehensweisen und ffir

einen von Land zu Land unterschied-

lichen politischen Hintergrund im Lauf

der Vorbereitung ffir die 2.Konferenz

einer eher engstimigen Auffassung fiber

die theoretischen Inhalte und fiber die

praktische Planung derKon ferenz wich.

Ein geplanter >>Screening-Prozess«
konnte anfangs gerade noch abgeblockt

werden, jedeR TeilnehmerIn sollte vor

der Konferenz einen politisch-persb'n—
lichen Fragebogen ("Questionnarie") als

Teilnahmebedingung ausffillen (was hat

mensch ffir den LK bereits gemacht,
welche Werke gelesen, in welchcheise

ist mensch aktiv? ctc.), und dieser Frago—

bogen sollte zur' Grundlage gemacht
werden sollte, ob' der- oder diejenige

zugelaSsen wfirde.

So nebensachlich diese Auseinander-

setzung auch schien, so bedeutungsvoll

erwies sie sich im Nachhinein. Es gab in

derVorbereitungsgruppe ffirdie2.Kon-

ferenz grundszjtzlich zwei Positionen:

die einen ,diesich eine offcne Konferenz

wfinschten, auf der vielc Themen be-

handeltwerden kt'jnnten und zu derviele

Menschen eingeladen werden sollten,

mitdem Ziel,dieneueBewegung breiter

vorzustellen und praktisch und theore-

tisch besser zu verankem. Und es gab

eine zweite Gruppe, ffir die es nur um

konkrete Fragestellungen ihrcr eigenen

Weiterarbeit gehen sollte, die sich cine

"Fachtagung" wfinschten und mal deut—

[38] SF 3/99

lich mal undeutlich ein Avantgardeden-
ken pflegten.

Anfangs schienen diese beiden An-

sprfiche noch vereinbar; es wurde da-

rfiber nachgedacht, .eine "Fachtagung"
miteinem fiffentlichen Festzu verbinden

und sich mit Interessierten in Workshops
anschlieBend an die eigene Tagung aus-

einanderzuseLZen. Aus organisatori-
schen Grfinden konnte dieser ffir beide

Seiten praktikable KompromiB nicht

realisicrt werden.

Im AnschluB daran fand nun ein Pro-

zeB statt, den man auch als Beteiligter
nur rfickwirkend verstehen konnte. Die

Mehrheit des IAC (Komitce ffir die

Vorbereitung der Konferenz) blieb bei

ihrer Absicht, die Konferenz offen zu

gestalten, d.h. auch Interessicrte Leute

einzuladen oder zu Vortragen aufzufor-
dem bzw. cigene Vortrage zu planen,
von denen man glaubte, sie konnten,
Theorie und Praxis befruchten oder zu

neuen Einsichten ffihren. Diese Gruppe
verstand auch die bisherigen Veroffent-

lichungen von Murray Bookchin und

Janet Biehl als Grundlagenmaterial,
fiber das sich diskutieren lieB und mit

dem man nicht injeden Punkt fiberein~

stimmen muBte.

Es ist fast unnfitig zu sagen, dass

wenn ich hier von einer Gruppe rede,
sich diese keinesfalls organisiert hatte

oder Absprachen getroffen hatte, son-

dem dass Vorstellungen und Vorschlage
aus dieserGruppeimmerdieVorschlage
einzelner warcn.

Ffir viele fiberraschend stieBen solche

lnitaitiven aber zunehmend auf Ablch-

nung der zweiten Gruppe, von der man

im Nachhinein sagen muB, dass sic sehr

wohl Absprachengetroffen haben muB

und sich in ihrem Verhalten hfiufigeinig

zeigte.

Der Beginn der

Engstirnigkeit

Dem Vortrag von Chuck Morse

(Anarchist Institute) fibcrNationalismus

und Libenarem Kommunalismuswurdc

nach kontroverser Diskussion noch

zugestimmt. Andere Vorschlage, Wie

ein Vortrag von Mike Small aus Schott-

land, ein Vortrag von Chuck aus Seattle

oder eirt Vortrag von Lou Marin aus

Deutschland wurden abgelehnt, weil

sic in den Augen der Gruppe um Janet

Biehl, Murray Bookchin, Peter Zegcrs

(Niederlande),Eirik Eiglad (Norwegcn)
und Gary Sisco (Vermont) nicht gcnfi-

gend Ubereinstimmung mit dem LK
'

aufwiesen.

An die erste Ablehnung, die den

Vortrag von Mike Small betraf, schloB

sich eine Diskussion an, die ich anstieB,

indem ich die Frage stellte, warum die

IAC—Mitglieder eincm andcren IAC-

Mitgliednichtgenfiged politisches Ver-

Lrauen entgegenbrachtcn und cinfach

davon ausgingen, dass jede/r versucht

etwas Konstmktivcs beizutragcn. Dic

ansehlieBende chatte wurde auf der

Ebene geffihrt, Vertrauen habe mensch

nur in langjahrige Freunde und Genos-

sen,die mensch gut kennc und Vertraucn

sei kein politisches Herangehen bzw.

man habe die pcrsfinlichc Kumpanci
satt, sie solle im LK verhindcrt werden.

Damit wurde die Aussage "Vertraucn

in die Absicht den Libertaren Kommu-

nalismus zu entwickeln", verdreht und

stattdessen politische Kungclei unter-

stellt. Als Dan Chodorkoff (Institut fiir

Soziale Okologie in Plainfield) daffir

warb, Class ein ehemaliger lnstitutsmit-

arbeiter einen Vortrag fiber "Internet

undLibertarerKommunalismus" hallfin

mfige und dass dieser Mensch integfir

und ein Gewinn sci, fiel die Antwort

gar ironisch bis feindselig aus und endow

mitdem Vorwurfdes Linksliberalismusi

"Leider haben die meistcn Leute, diC

jetzt in unserem IAC sitzen, viel mchr

Kenntnis von und Interesse am Linksli-

beralismus als von revolutionarcm

Kommunismus.



Es hat mich sehr enttfiuscht, fest-

zustellen, dass ich in diesem Rat Teil

einer Minderheit bin. Wenn diese Teil—

nehmerjagd weitergeht, werden wir alle

die Minderheit in einem riesigen Meer

werden, das Sich langsam naeh rechts

wendet- das zum Beispiel an staatlichen

Wahlen teilnehmen will, oder sich nicht

linger den Kopf fiber die Macht von

Staat und Kapitalismus zerbrechen und

statt dessen nur das eigene Gewissen

durch sanfte Kritik beruhigen will..."

Damit war eine Unterkt‘ihlung er-

reicht, die noch in Lissabon unvorstell—

bar gewesen war. Jeder, der sich fiir

eine offene Konferenz einsetzte war

dCmnaeh "linksliberal", die anderen

"revolutionar". Das dem nun ganz und

gar nicht so ist, erwies sich am Ende der

Konferenz, doch gemach gemach...
Alle Versuche zu diskutieren, blieben

frllgmentarisch, unbefriedigend, weil

sich zunehmend herausstellte, dass die

Gruppe urn Biehl die eigenen Veroffent-

lichungen fiir den Stein der Weisen

hielt, da durfte niehts in Frage gestellt

werden, alles schien plotzlieh zu den

Grundlagen (essentials) Oder zum Pro-

gramm, das man ja schlieBlich teile, zu

gehéren. Fragen wie z.B . ob Mehrheits—

cntscheidungen der Weisheit letzter

SchluB sind, oder 0b nicht versucht

werden solle, moglichst vieles im Kon-

sens zu entscheiden, wurden einerseits

als bereits von Murray entschieden dar—
gestellt, andererseits zum anarchi-

stischen Denken gezahlt, das man an—
Scheinend nur noch als zu fiberwm-
dende Vorstufe zum neuen Denken 1n

1ibené’ir-kommunalisu'schen Kategorien

auffasste.DieKommentare,namentlich
Von Seiten PeterZegersaus Amsterdam,

hauften sich, dass der Anarchismus

vielleicht sogar ein Hindemis zur Ent-

Wicklung des Libertaren Kommuna-

1iSmus sei bzw. dass der Libertare Kom—

munalismus doch etwas ganz und gar

eigenstfindiges sei, das doch eigentlich
mitden anarchisu'schen Traditionen gar

nicht viel zu tun habe. Der Lissabonner

VOIIIag von Frank Harrison, der den

Zusammenhang von Kropotkins und

BOokchins Ansatz verdeutlich hatte

(ng. SF—68), wurde demzufdlge im

Nachhinein gleich mitverworfen.

Dicse Auseinandersetzungen im Vor-

fCId Und man muB ehrlicherweise kon-

Slatieren, dass sie einen GroBteil der

VOrbereitungsphase pragten, fiihrten

lClztlich konsequentzum AussehluB des

deutschen Delegierten, auch wenn wir

eine solcheEntwicklung sicherlichnicht

erwartet hatten. Es sei an dieser Stelle

nur eine wirklich gute inhaltliche Aus—

einandersetzung in den IAC—Diskus-

sionen erwahnt, die zwischen Peter

Staudenmeier und Janet Biehl stattfand

und die wirim Newsletterft't’rLibertc‘iren
Kommunalismus (Nr.2/3)’ abgedruckt
haben. Dabei ging es um die Infrage-

stellung der Bookchin These, dass die

Stadt eine ganz andere Geschichte habe

als der Staat, es ging um Federations-

prinzipien tiberregionaler Zusammen-

arbeit oder um Selbstverwaltung und

Selbstorganisation. lmmerhin wardiese

Diskussion ein Beleg dafiir, was man

aus der internationalen e-mail-Dis-

kussionsliste hatte machen kennen und

wiedamit in Zukunft gearbeitetwerden
kennte - vorausgesetzt, es laBt sich ein

2;Versuch etablieren.

Die Abschoflungwird
programmaiisch

Wenige Tage vor der Konferenz kam

vollig fiberraschend ein personlicher
Brief von Murray Bookchin, in dem er

Lou Marin direkt aufforderte, sein Geld

zu sparen, ihn mit pazifistischenldecn
zu verschonen und von der Konferenz

wegzubleiben, ein Auszug:
"I fail to understand why you plan to

come here and burden us with ideas,

that in my opinion, have nothing to do

with libertarian municipalism. Why, in

short, are you wasting your money and

our time? So why annoy people like

myself with your contrary views at this

libertarian municipalism conference? I

have no plans, given my advanced age,

ill health, and limited lifespan, to enter

into a debate with you aboutpacifism or

other subjects. I‘d just ask you to save

your travel money for a rousing con-

ference on nonviolence or for cele-

brations of the good Mahatma."

Murray Bookchin, 7.8.99

.Dies entsprach nun fiberhaupt nicht

mehr unseren Vorstellungen von dem,

was libenares Verhalten bedeuten sollte.

Murrays Brief war zynisch und abwei-

send, es findet sich kein Ansatz fiir eine

Diskussionsbereitschaft oder ein

menschliches Begegnenwollen. 'Er‘

iibcrgeht die ihm bekannte Tatsache,

dass Lou ein Delegierter war, der

bestens vorgestellt worden war und sich

auch selbst transparent gemacht hatte.

Hinzukommt dieTaLsache, dass Murray

gar nicht Mitglied des die Konferenz

vorbereitenden IAC-Komitees war und ,

dass es allein diesem Komitee zustand,

eine solehe Ausladung auszusprechen.
Im AnschluB wurde jetzt jedoch

deutlieh,dass es im IAC eine bestimmte

'Gruppe gab (allerdings eine Minder-

heitl), die ein eigenes lnteresse ver-

folgte,diesich stark bemerkbarmachte,

ohne personell stark zu sein. Sic pro-

fitierten von der mangelnden Zeit oder

dem mangelnden Interesse vieler an-

derer, sich jeWeils zu Wort zu melden.
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Zu dieser Gruppe gehorten Gary Sisco,

Janet Biehl (beide US), Peter Zegers

(NL) und Eirik Eiglad (N).

Es ist eigentlich unnotig zu sagen,

'dass dieSe ganze Diskussion fiber Pazi-

fismus vollkommen unnotig war. Lou

Marin weiss sehr genau, dass Libertarer

Kommunalismus nichts mitPazifismus

zu tun hat (nebenbei bemerkt hat er

selbst mit Pazifismus nichts zu tun, er

ist anarchistischer Antimilitarist, nichts

anderes) und er war dennoch am Li-

bertarem Kommunalismus interessiert

und wollte ihn in Deutschland in die

Diskussion bringen. Zu diesem Zweck

'

hat er einige Vortrage in verschiedenen

Stadten gehalten und sich Fahig gezeigt,

W

00/
AU‘SUEBKAUF!!!

5 OErmfiBigung auf alle Aulkleher

(..gegen den Strum" von .,Anarchie“ bis
‘

,,Zukunft").‘ 115 verschied. Motive.
~

Prospekt bet EBA]. Peter Hose, Untere .

Redersgasse 2, 971799 Ochsenfun.

Wir drunken u‘nd entwerten anch r

nach Euren Vurlagen’ und Ideen.
Tele‘fon + Fax 0 93 31/3586

' E—mail:pro-siebdruck@excite.de

beniro c. v. (hrsg):

‘tanz nieht
aus der reihe’

eine absolut einseitige

\vissenscltaltliche analyse

dcr zweierreihe:

jeder ausllug in den dffentlichen raum,

raus aus den obskuren anstaltcn padago-

gischer zurichtung. steht unweigerlich

unter ihrem stern; ‘two by two —

my

human zoo” begibt sich der zug ungc-
v

lbrmter nochnichtmenschen auf den

weg. bcaul‘sichtigt von eincr

padagogisch ausgebildetcn fachkral‘t.

damit auch keines der lieben bdsen bah-

liimmer vom rcchten weg abkame

fiber den vordergrfindigen
Schwachsinn padagogischer

lnstitutionen und die

subtilen Hinterlistigkeiten
ihrer Rituale:

fiber Michel Foucault. die

historische Etappc und das

gegenwartige Prol‘il der

Schlztcht:

bezug: anar'es nord

postfach 1247

3-1305 uetze

tel/fax 05173 . 6663
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Leute fiir den Libertfiren Kommuna-

lismus zu interessieren. "Pazifismus"

warkein Dogma,das ihn davon abhalten

konnte, aber nun wurde ein anarchi-

stisch-antimilitaristischer Hintergrund
offensichtlich ein Hindemis bei dieser

Konferenz zugelassen zu werden....

Die Konferenz Von

Ploinfield

Die Konferenz selbst verlief im Haupt—
teilkonslruktiv und— wie uns versichert

wurde — auf theoretisch hohem'Niveau.

Es waren allerdings nur 35 Menschen

anwesend, davon fastalle aus den USA.

Ein Kanadier, ein Uruquayer, ein Au-

stralier, Peter Z. aus Holland, zwei

Norweger und zwei neuhinzugekom-
mene Schweden retteten den intema-

tionalen Anspruch der 2.Konferenz.1m

Gegensatz zurersten Konferenz fehlten

somit neben Deutschland, die Delea

gierten aus Portugal, Belgien, Spanien,
Frankreich, Griechenland und ,GroB-

britannien. -

Die theoretischen Vortrage liegen uns

leider noch nicht vor, wir hoffen, einige
von ihnen noch zu erhalten. Das ur-

sprfingliche Ziel der 2.Konferenz, die

konkretepolitischePraxisweiterzutrei—
ben unddieerstenEntwicklungeninner-
halb des ersten Jahres zu diskutieren

scheintverfehlt worden zu sein.

.

Aus’ den Berichten geht hervor, dass

sich am Ende der Konferenz das IAC

selbst aufloste, weil es sein Zie], zwei

Konferenzen vorzubereiten, erreicht

habe. Damit wurde gleichzeitig die

intemationale Diskussionsebene per 6-

mail abgeschafft.
Fur viele kam diese Aufldsung nach

der guten Arbeitsatmosphare wahrend

der ersten beiden Konferenztage fiber-

raschend. Sie hatte aber durehaus Sy-
stem und einen politischen Hinter-

grund:
Offensichtlich hatten 7 Leute (da-

runter Murray Bookchin, Janet Biehl,
Peter Zegers, Eirik Eilad, Gary Sisco)
im Vorfeld diskutiert und das Ende die-

ses Zusammenhangs beschlossen. Das

theoretische Feld sei bestellt, sie (Mur-

ray und Janet) wollten theoretisch wei-

terarbeiten, die Praxis solle im Sinne

und nach dem Vorbild der Norweger,
die landesweit eine Organisation
"Dcmokratlsche Alternative" aulbauen,
entwickelt werden. Alle anderen An-

satze hielten sie ffir "politisch unreif"

und deshalb das Netzwerk {fir vernach-

lassigenswert. Die "politisch Unreife"

scheint vor allem an der Tradition des

Anarchismus festgemacht zu werden.

Anarchismus wird auf lediglich zwei

Erscheinungsformen reduziert: auf den

Anarchosyndikalismus, der sich histo-

risch fiberlebt habe und auf den soge-

nannten Lifestyleanarchism us, der sich

in der individuellcn, autonomen oder

stirnerianischen Attitude erschopft und

gesellschaftlich irrelevant bleibt.

Damit verabsolutieren Bookchin/

Biehl allerdings ihre Erfahrungen in

den USA and verkennen, dass das Pro-

blem des Lifestyleanarchismus in ande-

ten Landern nicht so auf den Nagcln

brennt bzw. dass der Anarchosyndi—
kalismus auch noch heute nichtinjedem
Land ohne gesellschaftliche und poli-
tische Relevanz dasteht. Doch selbst

wenn dies in allen Landern und Stadten

in gleicherWeise zutreffen wtirde, blie-

be die Frage, warum soll mensch sich

permanent gegen andere abgrenzen,

Feindbilderaufbauen,nurumdaseigene

Konzept in besserem Licht erscheinen

zu lassen?

Begeht mensch damit nicht denselben

Fehler, den wir Autoritz'iten vorwerfen?

Nur fiberFeindbilderlassen sich Massen

mobilisieren, das wciss jeder Politiker.

Soll eine libertare Alternative almlich

ansetzen?

Wir glauben nein. Bookchins Bro—

schijren gegen den Lifestyle-Anarchis—
mus und gegen den "Geistdes Anarcho—

syndikalismus" blieben deshalb auch

bislang unijbersetzt.

Der libertare Kommunalismus, dcr

vondergroBenMehrheitderKonfcrenz-
teilnehmer beider Kon ferenzen als anar-

chistische Hand! ungsperspektivc {fir ge-

sellschaftliches Eingreifen im 21.]ahr—

hundert gesehen wird, wird von der

Minderheit flugs zur alleinseligma-

chenden Theorie und Praxis erklart, ne-

ben der nichts und niemand bestehen

kann.

Nun findet diese Einschiitzung na—

tfirlich keinerlei Entsprechung in dcr

praktisch-politischen Realitiit. lm Ge—

genteil, wenn der libertine Kommu—

nalismus eine Chance haben will, muss

seine Konzeption zunachst einmal be—

kannt gemacht werden, mu‘ssen Men-

schen gefunden werden, die sich ihn in

Theorie und Praxis zu eigen machcn

und ausprobieren. Und an d iesem Punkl,



Wie diese Menschen gefunden werden

konnlen und was sie tun sollten, schei-

den sich die Geister.

Bookchin/Biehl et a1. suchen keine

Menschen, die sich produkliv milTheo—

rie und Praxis des libertfiren Kommuna-

lismus auseinanderselzen und in der

Lage sind, die gewonnenen Vorslel—

lllngen in ihrejeweilige konkrele Praxis

Vor Orl umzuselzem, die den Anpas—

sungsprozess ciner "schonen" Theorie

auf ihre latsiichliche Praxis vollziehen

konnlen. Was sie suchen, sind Men-

schen, die eine "ferlige" Theorie anwen-

den; Menschen, die die einmal in Bur-

linEton/Vermont entwickellen Vorslel-

lungen wonworuich akzeptieren und

Schritt fiir Schrill in die eigene Praxis

Umsetzen. Eine neue Avantgarde sucht

sich (wieder mal) ihre willige Gefolg-

schaft.

Solange Bookchin/Biehl et a1. darin

Crfolgreich sind und 'Menschen wie die

Poliljsch unerfahrenen jungen norwe-

gischen Genossen finden, konnen sie’

sich auf dem richtigen Weg wiihnen.

Allzuweit wird sie ein soleher Weg

allerdings nicht ffihren.

Die Bewegung in

Burlington

Nun konnle mensch fragen, ob Book—

Chin/Biehl in Burlington ein praklisches
Modell enlwickell haben, von dem sich

zurechl sagen lieBe, dass es nach—

ahmenswerl sei. Wiire dies der Fall,

konnle das Erreichle so bedeulungsvoll

sein, class wir uns leichler damil tun

wilrden, uns problemalisch oder un—

dUrChffihrbare Theorie- und Praxisleile

fljr unscre ei gene Praxis zu akzepu'eren.

Leider isl dies nicht der Fall.

Die Gruppe der Burlington Greens

exislierl nichl mehr. Warum erfahren

wireigenllich nirgendwo. ImGegenleil:

inderOriginalausgabevonJanelBiehls
Buch "Libertarian Municipalism"
(Black Rose Verlag, Montreal) wird

daS Wahlprogramm der Burlington

Greens nachgedruckl. In unserer deut-

SChCn Uberselzung haben wir diesen

Anhang bewuBl nicht aufgenommen,
WCil sich diescs Programm an vielen

PUnlaen zu wenig deullich von enl-

SPFCChenden Programmen grim-alter—
naliver Listen unlerschied und wir kel-

“Cn nachahmenswerlen Enlwurf darn

Crblicklcn.

Fragl mensch nun aber naeh, weshalb

es diese Gruppe gar nicht mehr gibl, so

erhiill man wenig Greifbares zur Ant~

wort. Janet B iehl bemerkle einmal, dass

die Beleiliglcn "polilisch zu unreiF' ge-

wesen wfiren, sich zu faulen Kompro—

missen milanderen Parteien héillen ver-

leilen lassen und so die Integrilfit der

Gruppe zerslorth'zillen, waszum Ausein—

anderfallen geffihrl habe.

Das kann sein und kann niehl von

Deulschland aus bewertelwerden. Diese

Aufarbeitung musste von Beteiligten

an den Burlington Greens selbsl erfol-

gen. Von zumindest einem ehemals

Beleiliglen gibl es den Hinweis, class

unser akluelles Problem auch das Pro-

blem der Burlington Greens gewesen

sei. Bookchin/Biehl hatten keine LeuLe

gesucht, die selbslfindig denken und

agieren, sondern Marionetten, die ihre

Theorie in die'polilische Praxis um—

selzen und das sei logischerweise nur

von kurzer Dauer gewesen.

Wider dos lineare Denken

Fi'ir IiberlExren

Kommunolismus

Aus den bislang gemaclhlen Erfahrun—

gen kann es eigentlich nur eine Kon—

sequenz geben: der libenfire Kommuna-

lismus muss weilerkonlrovers diskuLicrl

und enlwickelt werden, und dies muss

ohne DenkverboLe moglich sein und in

offener Art und Weise geschehen. Es

kann nicht angehen, dass (- wie in der

Vergangenheil innerhalb des IAC

geschehen -) mit dem Verweis aufTexl—

slellen in Murray Bookchins Blichern

Diskussionen abgeblockl werden.

Ein zusfilzlich internalionaler Diskus-

sionsauslausch ware wfinschenswerl,

aber auch hierwieder: ohne "Aufnahme-

kriterien", ohne Geheimnisluerei a la

"wenn jemand millesen will, muss da-

n'iber abgestimml werden." Das Schaf—

fen von Insiderwissen sollle in liberliiren

Zusammenhéngen grundséilzlich verun-

moglieht werden. Im bisherigen Zu-

sammenhang war es mirbeispielsweise

untersagt, Diskussionen aus dem IAC .

in Deutschland weilerzuverbreilen.

Praklische Versuche solllen rijckge-

koppell und Erfahrungen fur andere

verfligbar gemachl werden, - allerdjngs

nichl wie bisher als verbindliehes Mo-

dell sondem als praktizierbare Meglich-

keiten, hierzu sollten erneul inter-

nalionale Konferenzen organisierl wer-

den.

1 Quelle: Newsletter fur liberlircn Kom-

munalismus 2/3. bcslellbar im ABO fur

5 Ausgaben (30.-DM): V

Trolzdem-Verlag, PF 1159. 71117

'Grafenau

F010: Sabine Slreich
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Grundlage einer freien Gesellschaft ist

eine moglichst freie KommunikaLion.

Diejenigen, denen zu selbstéindigerEnt-

scheidung féhige Menschen ein Greuel

sind, waren deshalb stels bemiiht, die

Voraussetzungen freier Kommunika-

tion zu untergraben. Sie komrollierten

die Bildungseinrichtungen oder ent—

hielten ganzen Bevolkerungsgruppen

(die nach sozialen, sexisLischen oder

rassistischen Kriterien ausgewéihltwur-

den) Bildung vollig vor. Die Kirchen

und spéiter die Staaten errichteten aus-

gekliigclte Zensurapparate. Und als die

Offenflichkeit mitVerbotcn allein nicht

mehr zu komrollieren war, wurden die

Menschen mic Propaganda fib‘erzogen.

Bis in die Neuzeit hinein handeltcn

die Herrschenden nach derDevise: “Auf

hohlen Kopfen ist gut Lrommcln”. Das

[42] SF 3/99

Wissen wareinerschmalen Oberschicht
vorbehalten, dieZugangsmoglichkeiten
nahmen mit sinkendem Sozialstatus
rapide ab. Spétestens im 19.]ahrhundert
zeigte sich dann aber, daB im industriel—

lenZeitalterArbeitskrfiftemitoestimm-
[en Kennmissen benotigt wurden. Da

Ausbildung und (politische) Bildung
Sich nicht vollig trennen lieBen, sahen
sich die Herrschenden mitdem Problem

konfomiert, daB immer breitere Kreiée
der Gesellschaft in der Lage waren, ihre
Interessen zu formulieren und zu verfoi-

gen. DieReaktion daraufwaren Bestre—

bungen, das Denken der Untenanen in

bestimmte Richtungen zu lenken: Emo-
tionen auslosende Ideologicn, allen vor

der Nationalismus, soilten die Men-

schen von ihren ei'genllichen Interessen
ablenken. Durch den Nationalsozialis-

‘

yon GunnarSchede/

Diie sanfien

Zensoren

Esoterik als Gegenmodell
zu Vernunf’r und Krifik

mus wurde dieses Modcll (zumindcsl
in der “westlichcn Welt”) wcitgchend
diskreditiert; die “Lolale Propaganda”
wurde durch subtilere Mine] ersetzt.

Zum Ende des Jahrhundcrls zcichnet

sich'immerdeutlicherein anderer Trend

ab: in der Flul der Reize, Meldungen

und Sensationen falltes dcm Individuum

immer schwerer, relevame Informatio-

nen von irrelevanten zu trcnncn. Hinzu

kommt, daB diese Form “diffuser Pro-

paganda” nicht mehr allein vom Slaat

oder staatstragcndcn Gruppicrungen

ausgeht, selbst von gezielter Bceinflus-

sung kann kaum noch gcrcdci wcrdcn;

zu viele Slimmen ohnc unmiuelbares

politisches Intercsse Lragcn zum groficn
Stimmengewirr bei.



Gegen Vernunf’r, Krifik

‘und Streilkullur

PrOpagandakommtimmereineDoppel—
funktion zu: sie soll die jeweils propa-

gierten lnhalte den Menschen ein—

trichtem und zugleich bestimmte Dis-

kursform en durchsetzen und andere dis-

kreditierenEtwas verallgemeinernd liiBt

sich sagen, daB der Appell an die groBen

(kollcktiven) Gefflhle eher zu den herr-

Schaftlichen Kommunikationsstrate-
gien gehert, wiihrend der rationale, auf

Argumente gesttitzte Diskurs eher eine

subversive Wirkung entfaltet. Friiher

Waren die Institutionen der organisierten

Religionen die natijrlichen Verbtindeten

der Herrschenden; Thron und Altar

knechteten die Untertanengemein-
schaftlich und die Kirchen waren dabei

ZuStfindig filr die emotionale Konditio—

nicrung. Heute ist zumindest in der west-

lichen Welt die ideologische Allein-

herrschaft der einstigen Dominanzreli—

giOn Christentum gebrochen, die Situa-

tion im religiesen (oder ideologischen)

Supermarkt ist komplexer geworden.
Doch auch die immer besser ins Ge—

schiift kommenden Esoterik—Anbieler

hflbcn ein lnteresse daran, Rationalitét

Zu zerstb‘ren. Die institutionelle Ver-

CIUiCkung von einst gibt es nicht mehr

und trotzdem wirken die gebetsmiihlen-
artig wiederholten “Weisheiten” der

Nirwana-Laller gegen emanzipatori-
sche Bestrebungen. Sie geben eine

willkommene “Hintergrundmusik” ab

Zur neoliberalen Politik und ihren Fol-

8Cn, die schlieBlich immer mehr Men—

Schen mitsummen.

Bei aller Versehiedenheit der esote-

rischen Lehren eint die Obskuranten

Gin in vielen Fallen schon paranoidcr
Hats ausemunft, Kritik und Streitkul-

lur. Dies ist teilweise auf die vormoder-

"0n gesellschaftlichen Vorstellungen, ‘

in der tatsfichlich existierende Interes-

Sengegensfitze nicht vorkommen, zu—

ruCkzuftihrcn, teilweise darin begriin—

do" (138 die Gurus und ihre Anhéinger

Selten fiber gute Argumente verffigen.

Der Angriff auf den rationalen Diskurs

gehen derzeit zu den gefzihrlichsten
Angriffen aufdie Demokratie(hiernicht
VCrSlatiden als fdgo, sondern 315 Meg-

IiChkeit zur Selbstbestimmung). Die

VOrstell ungen der meisten esoterischen

GrUPPicrungen zielen auf eine Aufld—

Sung des politischen Raums, in dem

gCSCIISChaftlichc Konzepte als Alter—

nativen diskutiert und einander wider-

sprechende Interessen artikuliert wer—

den. W'ahrend das Christentum noch

den Anspruch hatte, alle Menschen mit

der Heilsbotschaft von Jungfrauenge—

burt und Wiederauferstehung zu be-

glt’tcken (und Millionen von Menschen

massakrierte, wenn sie nur den Mund

vor Staunen iiber soviel Blédsinn nicht

schnell genug zu bekamen), verzichten

die allermeisten der esoterischen Zirkel

undGemeinsehaften darauf,dieDurch-

setzung ihrer Ideen fiir die gesamte

Gesellschaft in Angriffzu nehmen. Sie

begniigen sich damit, mbglichst viele

der spirituell Suchenden zu erreichen,

beslIeiten zugleich jedoch die Notwen-

digkeit, konkurrierende Ideen anhand

intersubjektiv naehvollziehbarer und

allgemein akzeptierter Kriterien zu

vergleichen und zu bewerlen.

Wer nun die Gruppen,ihrelde010gien
und ihr Verstéindnis von Kommunika-

tion kritisiert, sieht sich genau damit

konfrontiert: aufArgumente wird Selten

entgcgnet, dafiir wird die Debatte sofort

emotionalisiert und dadurch polarisiert.

Hinzu kommt der Versuch, ein Klima

der Angst zu erzeugen; der Gegner wird

mitjuristiscben Klagen iiberzogen wird,

neutrale Mcdien werden mitGegendar—

stellungen bombardiert, Autoren erhal-

ten Schméih- und Drohbriefe. Zugute

kommt den Okkult-Gruppierungen

dabei ein allgemeiner Trend: Zensur

verlagert sich zunehmend weg von

direkten staatlichen Eingriff auf die

zivilrechtliche Ebene und die Gerichte

spielen mit. Flirdie Betroffenen bedeutet

dies eine grdBere finanzielle Belastung,

da Zivilprozesse deutlich hehere An—

walts- und Gerichtskosten produzieren

als Stralverfahren. Und dajede noch so

absurde Kleinigkeit Gegenstand der

Auseinandcrsetzung sein kann, wird es

auchschwieriger,Offentlichkeitherzu-
stellen (wer interessiert sich schon fiir

Privatfehden,denen aufden ersten Blick

keinepolitische Bedeutung zukommt?).

Anthroposophen gegen
Alibri Verlag

Als aktuelles Musterbeispiel ffir diese

Entwicklung kann die Auseinander—
setzung der Anthroposophen mit dem

Alibri Verlag, dem einzigen deutsch—

sprachigen Verlag, der sich kontinuier—

lich kritisch mit Kirche, Religion und

Esoterik auseinandersetzt, gelten. Der-

Der Ausbruch

der Revolle

von Leidenschafl

I

und Wul

scheint in unserer bleiernen

Zeit der eingéfahrenen gesell—

schaftlichen Diskurse und der

Reaktion von Rechts bis

RotGrfln beinahe undenkbar.

Und doch: setzen wir gegen

'Erstarrung und - allenfalls ~

Reffirmchen unsere Utopien.

Hartnéickige ldealisten

(,,Spinner“, ”68m“: ,,naiv“,

”weltfl'emd“ etc. gescholten),

die wir trotz alledem sind,

haben wir ein undogmatisches

Buchprogramm wider diese

Zeit zusammengestellt.

Im Mittelpunkt dieser im

normalen Buchhandel unter-

repréisentierten Titel steht die

Negation der herrschenden

Zustfinde.

Das Programm bietet Themen,

die uns alle angehen:

von Anarchie und sozialen

Bewegungen in Theorie und

Praxis fiber 6ko (-logie wie

-nomie) bis Zensur und

Zeitgeistkritik.

Kurz: Biicher gegen die

Anmassungen von Hierarchie

und Herrschaft und fiir ein

bessres Leben.

Fatte 96 Seiten mit Hunderten

von Titeln warten auf Euch!

Einfach anfordern!

3,— BM in Briefmarken

wéren nettl!

Anarfi’g
Postfach 1247 - 31305 Uetze

TelJFax 0 5.1 73 / 66 63
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zeit hat es den Anschein, als solle der

Verlag im Zusammenspiel von baye-

rischer Justiz und der 'durch Waldorf-

erziehung und Weleda bekannt gewor-

denen Gruppierung lahmgelegtwerden.
I

Die Geschichte hat eine recht lange

Vorgeschichte und beginnt in Wien.

Dort arbeitet der osterreichische Regis-

seur Petrus van derLet seit einigen Jah-

ren an einer Film-Reihe, die Voraus-

setzungen, Steigbiigelhalter und Wur—

zeln des Nationalsozialismus darstellt.

In dem Film, der sich initden faschistoi-

den Tendenzen in der Esoterik befaBt,

kommt dabei die Rede auch aufRudolf

Steiner und die von ihm begriindete

Anthroposophie.
Wer Anthroposophen nur als Holz-

spielzeug und Naturprodukte empfeh-

lende Gutmenschen kennt, sollte sich

von dieser Vorstellung verabschieden.

Die Anthroposophen sind eine aggressiv

vemunftfeindlicheGruppierung und die

Maske der Freundlichkeit fallt spate-

stens dann, wenn der Sektengriinder in

die Kritik kommt. Fiir Kritik freilich

gibt es vielféiltige Griinde: in seinem
28.000-seitigen Werk finden sich Aus-

serungen zu so ziemlich allen Themen;

zu keinem Thema war der als “Mensch—

heitsfiihrer” verehrte Steiner auf der

Hone seiner Zeit, zur Losung heutiger

Probleme hater nichts beizutragen. Da—

ffir wuchsenauf seiner kruden Irratio-

nalitfit skurrile Bliiten, medizinischer

Unsinn ebenso wie eine abenteuerliche

Vorstellung von der Emstehung der

Welt, die von allerlei Geistem und Rin-

gelreihn tanzenden Zwergen bevolkert

wird. In diesem geistigen Horizont

bewegt sich aueh die Waldorfpadai

gogik, die unverstandlicherweise noch

heute als progressiv und kreativit‘ats-

fordernd gilt. SchlieBlich gibt es

dutzendweise Stellen, an denen Steiner
rassistische und chauvinistische AuBe-

rungen iibelster Art auBert.

Schwarzbuch

Anthroposophie

Diesebilden einen Kempunkteines Bu-

ches zweier Autoren aus dem Film-

Team, das als Schwarzbuch Anthmpo-

sophie im Januar 1997 im Wiener

Ueberrether Verlag erschien. Bereits

gegen die im November 1996 im ORF

ausgestrahlte Dokumentation Erloser:

Theosophen, okkulte Ordcn und fiber-

[44] SF 3/99

‘menschen hatten die Anthroposophen

Stimmung gemacht, u.a. protestierten
sie gegen die Forderung des Filmpro—

jektes durch das Osterreichische Komi-

teederEuropauatskampagnegegen Ras-

sismus, Fremdenfeindlichkeit, Anti-

semitismus und Intoleranz. Gegen das

zwei Monate spater erschienene Buch V

gingen diverseWaldorfschulvereine ge—

richtlich vor. Da das Manuskript aufbis

heute unbekanntem Wege in die Hande .

der Anthroposophen gelangt war,

gelang es diesen sehr schnell, Einst-

weilige Verfiigungen zu erreichen, so

daB das Buch innerhalb eines _Viertel-
jahres im gesamten deutschsprachigen
Raum nicht mehr lieferbar war. Das

Vorgehen der Anthroposophen war

dabei sehr einfallsreich, es reichte von

urheberrechtlichen Schritten gegen das

auf dem Cover verwendete Bild des

Gurus bis him zur Bestreitung von Aus-

sagen von Waldorfschiilem und —schii-

lerinnen, zu denen die betreffende

Schulleitungzuniichstnichtbereitgewe-
sen war,eineStellungnahmeabzugeben.
Im Zentrum standjedoch die Auseinan-

dersetzung um die Frage, ob Kinder an

Waldorfschulen naeh rassistisehen und

okkulten Weltanschauungen erzogen

werden; dies hatten die Autoren aller—

dings nie behauptet, sondem darauf

hingewiesen, daB sich anhand von

“Epochenheften” zeigen lasse, daB die

unbestritten okkulten und rassistischen

Vorstellungen Steiners in manchen

Waldorfschulen “nachwirkten” - und

auch diese Formulierung fand sich nur

im Klappentext. Die Wiener Justiz ent-

schied trotzdem gegen die Meinungs—
freiheit, mit einer bemerkenswerten

Begriindung: “Werden néimlich - wie

hier - an der Innen- und AuBenseite des

Umschlags zum ‘Schwarzbuch Anthro-

posophie’ AuBerungen veroffentlicht,
dann ist auch nur dieser Umschlag
maBgebend, nicht aber der sonstige
Inhalt des Buches, der in aller Regel
nicht die gleiche Publizitiit wie der

zumeist offentlich ausgestellte Buch—

umschlag erreicht. Daher ist bei dem

flfichtigen Betrachter einer Buchprii—
semation nicht aufdie im Vorwon oder

. in den einzelnen Beitragen enthaltenen *

Klarstellungen oder Relativierungen

fiberZusammenhangezwischenRudolf
Steiner und dem Nachwirken seiner

okkultistischen und ra'ssistischen Welt-

anschauungen abzustellen.” 1m Sommer

1998 hat der Ueberreuter Verlag ange-

sichts der kaum noch fiberschaubaren

Anzahl an Verfahren mit teilweise sehr

hohen Streitwerten (mehrere Hundert—

tausend OS) resigniert und auf eine

Neuherausgabe des Buches endgiiltig
verzichtet; auch eine vom Heyne Verlag

bereits angekfindigte Taschenbuchaus-

gabe wird nicht erscheinen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das

Kollektiv des Alibri Verlags bereits cnt—

schieden, gegen diese Form der Zensur

den Autoren eine Plattform zu bieten;

im Herbsterschien WaldorfConnection,

das sich mit der Zensurgeschichte des

Schwarzbuches, den rassistischen und

okkultistischen Anteilen an Steiners

Lehren und ausfiihrlich mit Theorie und

Praxisder Waldorfpadagogik befaBt.

Wie kaum anders zu erwarten, lag nach -

knappachtWochen eineUnterlassungs-

erkl'arung im Verlagspostfach, nichtje—

doch von einer anthroposophischen Ver-

einigung, ein gewisser Josef Dvorak

sah sich falsch dargestellt.

Moskenspiel eines

“Experten”

Josef Dvorak spielt in dcr ganzen Aus-

einandersetzung nur eine Nebenrolle.

Er wurde von den Anthroposophen als

“Experte” aufgeboten, um dicMitglied—
schaft Steiners in einem bestimmten

Orden, dem O.T.O., zu widerlegen.

Gleicthhl er in einer friiheren Ver-

offentlichung selbst diese Mitglied—
schaft behauptet hatte, dementierte er

dies 1997 und grill die Brijder Grandt

sowie Petrus van der Let scharf an. Da

er keine Argumente zu bieten hatte.

griffzum Mittei der Verleumdung: vom

Arbeitsstil des Regisseurs, dessen Filme

iiber die Ursachen des Nationalsozia-

lismus von der Europaratskampagnc

gegen Rassismus gefordert und auf der

Jiidischen Filmwoche uraufgeffihrt

warden, fiihlte er sich an Goebbels

erinnert. Insofem erschien seine Klage

gegen den Alibri Verlag von Beginn an

als Fortsetzung seiner “Experten”-
Tatigkeit mit anderen Mitteln.

In den inkriminierten Passagen in

Erloser und Waldorf Connection geht
es inhaltlich um die letztlich ncben—

sachliche Frage, inwiefem Dvorak als

serioser Gutachter zur Bewertung der

Verstrickung Rudolf Steiners in die

okkultistische Szene zu Beginn desJahr-

hunderts angesehen werden kann. Die

Autoren hatten zur Kléirung dieserFrage



diverse Zeitzeugen u'nd Autoren, die

Sich wissenschaftlich mit der Satanis-

mus—Szene beschaftigen, zitiert sowie

einigeTexte von und fiber Dvorak selbst

als Belege angefiihrt. Auch Dvoraks

“Widerrut” wurde in diesem Zusam-

menhang ausfijhrlich und ohne sinnent—

stellende Kfirzungen ziLiert. Das Fazit

fiel deuilieh aus: Dvorak kann als Ex-

Derle nicht emst genommen werden. In

einer Talkshow hatle er Sympathien fur

eine bestimmte Richtung des Satanis—

"“18 bekannt; mehrfach hatte er sich in

den letzten 10]ahren unwidersprochen
als “Satanist” bezeichnen lassen (u.a. in

Cinem 1992 erschienenen Standardwerk

iibet Satanismus, das er - sofem er als

Expcne ernst genommen werden will —

kennen muBte); nachweislich hatte er

obskure Rituale zelebriert, von denen

Sr 1992 im Femsehen noch behaupteie,

daran sei “nichts gestelll” und die er

heme als kiinstlerisehe Performances

darstellt.

Doch nun beslritt Dvorak in seiten-

langen Eidesstaulichen Erklarungen

nglichen Zusammenhang mit der Sata-

niSmus-Szene und insbesondere meh-

rere in den zitierten Stellen enthaltene

Tatsachenbehauptungen. Alles unwahr,

ironisch gemeint, falsch zitiert, mtier-

Slanden; schon immer sei er Aufkl'arer

gCWesen und bei der Durehfijhrung der

Riluale habe er stets hoehstselbstdarauf

gcachtet, daB Himbeersaft anstelle von

Wein vcrwendel werde. Das Landge—

riChLMiinchen nahm die Marchenstunde

fijr bare Mfinze, fibersah geflissentlich
3110 Widersprijche (so hatie Dvorak sich

in einerFemsehtalkshow einerseits vom

Satanismus abgegrenzt, zugleich war

als seine These “Jeder Mensch braucht
Satan” eingeblendet; auf diese Werse
hielt er sich alle Interpretations-mog—
1iChkeilen offen) und ging auf die

Argumentarion, daB durch die Zilaie
genau jene Kommunikationsstraiegie
der Doppelzijngigkeit dokumentrert

Werdg, gar niehL ein. So wurden saml—

lichc neun beklagte Stellen verboten,

beide Biicher waren'damil nichi mehr

lieferbar. Um was es Latsachlich ging,

153i sich unschwer aus der Tatsache

ablesen,daBeines derBiicher,aus denen

Zu zitieren den Autoren nun verboten

W31”. noch im Marz im Buchhandel

chOgCfi wcrden konme; zu keinern
ZCiKDunkt hane Dvorak versucht, die

Verbreitung des B uches zu unterbinden.

Klogen fiber Klagen

Ein solches Urteil trimjeden Kleinver—

lag hart, zumal es geschickt einget‘zidelt

war, die Auseinanderselzung auf einen

“Nebenkriegsschauplatz” zu verlagem.
Da es scheinbar um dieReputaiion eines

altemden Okkult-Clowns ging, fiel es

schwer, Cffemlichkeit fiir das eigenl-
liche Thema, die wirren & menschen-

verachlenden Lehren des Rudolf S Leiner

und die Diskussionsunffihigkeii seiner

Anhéinger,her1,ustellen. Die erste Runde

war deutlich an die Amhroposophen
gegangen.

Aber das Alibri-Team haue grund-
siiLzlich mit einer Zensur—Attacke ge-

reehnet und die Neuauflage von Waldorf

Connection bereits in Vorbereilung. Als

die Anthroposophen merkren, daB die

Debatte - anders als im Jahr zuvor - miL

dem einen ProzeB nicht zu unterbinden

war, legten sie nach. Ab Ende April
trudelten nahezu wéehemlich anwall-

liche Schreiben beim Verlag e‘in. Die

Zielriehtung war offensichilich: die

Vemichtung des Verlags. In einer offen-

sichtlich koordinierten Aklion waren

nach der Urteilsverkiindung noch-im

Buchhandel bzw. bei den Zwischen-
handlem vorhandene Exemplareaufge-
kauft worden. Diese rcichte der Anwall

Dvoraks nun bei Gerichl ein und forderle

wegen angeblicher VersLoBe gegen das

Verkaufsverbot eine SLrafe von DM

40.000. Das Verfahren war noch nichl

entschieden, da wurde das im April er-

schienene Buch Rasse Mensch zur

Zielscheibe anthroposophischer Zen-

surbestrebungen. Der Aufsalzband

beleuchlet die Wurzeln des Rassismus

in den verschiedensten gesellschaft-

lichen Bereichen; in diesem Rahmen

geht Petrus van der Let in einem

Teilkapilel auch auf die rassisu'schen

Ankl'ange in diversen esoterischen Ge-

dankengeb‘aluden ein und stellt sie als

Wegbereilcr fiir den nationalsoziali—

stischen, eliminatorischen Rassismus

dar. In diesem Zusammenhang wird,

als einer unter vielen auch Rudolf Slei-

ner als geistiger Brandslifter benannt.

Durch den ersten Sieg vor Gericht
'

offensichtlich siegessicher lieBen die

Anthroposophen die znvor miihsam

aufrecht erhallene Fassade, sie hasten

mit dem Verfahren rein gar nichts zu

tun, fallen. Die Klage des Bundes der

Freien Waldorfschulen gegen Rasse

Mensch wurde von jenem Anwali

eingereicht, der auch Dvorak vernal;

und einer der im Bestrafungsverfahren
benanntcn “Zeugen” war ohne groBen
Aufwand als fanaliseherSleiner-Anhiin-

ger zu identifizieren (dcssen Frau wurde

Monale spiiter in der Lokalzeilung mit

den Worten zitiert “Wenn uns derA Iibri

Verlag ans Bein pinkelt. werden wirihn

klein machen" , was sie daraufhin sofort

in cincr Gegendarstellung demenlierte

- ein Vorgehcn, das uns im Verlaufdcs

Artikels irgendwoschon einmal begeg-
net isL...). Teilweise nahm das Ganze

grOLeske AusmaBe an. Aufeiner Veran—

stallung waren korrekt geschwarzle

Exemplare vcrkaufi worden - auch dies

wurde beanstandet, die Schwiirzungen
seien nicht schwarz genug ge-wesen.

Und im Verfahren gegen Rasse Mensch -

oniblodete sich Rechtsanwalt Gerd F.

Hegemann nichi, in seinem Schrifisnu

EUSKADI
Ein Lesebuch zu Politik, Ge-

schichte und Kultur des Basken-

Iandes, hg. von Reiner Wandler

Wenn von Euskadi, dem Baskenland, die
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Tod und Trauer. Das Land an sich. seine

Menschen, die jahrtausendealte Sprache
und Kultur finden kaum Beachtung. Dieses

Buch, herausgegeben von Reiner Wand-

ler, Korrespondent der taz in Spanien,
schaut genauer hin. Autoren aus dem Bas-

kenland, dem Ubrigen Spanien und aus

Deutschland néhern sich der Vielschichtig-
keit der heutigen baskischen Gesellschafl.

Es entstand ein Mosaik, das Versténdnis

fiJr die baskischen Eigenheiten wecken

will. ohne zu vergessen, welche Gefahren

Ubertriebener Nationalstolz in sich birgt.
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im Baskenland - Meinungs— und Pressefreiheit
- Geschichte des Baskenlands - Ethnischer

Nationalismus ' Das franzosische Baskenland
. Stédteporiréts: Pamplona. Bilbao. San Seba—

stién, Renteria, Hernani, Gernika - Baskische

Sprache & Literatur - Musikszene Euskadi -

Kino -

FerSball
' Pelota - Volksfeste - KUche

207 Seiten, 32,—- DM, ISBN 3-925867—38-4

edition tranvia
Postfach 303626 - 10727 Berlin

TEL/Fax 0150-8832561 - E-mail: Tranvia@aolrcom

SF 3/99 [45]



ein gefalschtes Zitat zu verwenden.

Nicht nur deswegen war das Gericht

nicht bereit, in diesem Fall eine Einst-

weilige Verfijgungzu erlassen,dieWal-

dorller zogen die Klage zuriick. Und

doch hatten sie ihr Ziel erreicht: im

Verlag war eine Person mehrere Tage

nur damit beschaftigt, Material fiir die

anwaltlichen Schreiben zusammenzu-

tragen.

Im Bestrafungsverfahren hingegen

wurdeder Verlagimlulizu einerStIafe

von DM 5.000 verurteilt — obwohl die

Reehtslage bis datoeigentlieh klarwar:

naeh herrschender Meinung bedeutet

eine Unterlassung nieht, daB Biicher

von Buchhandlungen oder Zwischen-

handlem zuriickgekauft werden mils-

scn. Selbstverstfindlich legte der Anwalt

der Anthroposophen Besehwerde gegen

das Uneil ein,‘ die Strafe sei zu niedn‘g

. ausgefallen -tatsaehlichdiirftees darum

gehcn, den Verlag durch eine endlose

Serie von Gerichtsterminen zu lahmen;

als Anfang November emeut iiber den

Bestrafungsantrag verhandelt werden

sollte,platzteder ProzeB: AnwaltHege—

mann hatte eine Ausweitung des Ver-

fahrens beantragt, auch die zweite Auf—

lage von Waldorf Connection verstoBe

gegen das Urteil Vom Februar.

Dech die Anthroposophen waren

nicht allein auf der juristischen Ebene

aktiv. Schon im Dezember hatten sic

zur inhaltlichen Auseinandersetzung

mit den Thesen der Gebriider Grandt

angesetzt. Die Zeitschrift Flensburger

Hefte widmete dem “Feldzug gegen

Rudolf Steiner” ein ganzes Heft. Neu-

trale Beobachter diirften die Einlassun—

gen kaum fiberzeugt haben, denn die

meisten Einwendungen zielen auf vol-

ligeNebensfichlichkeiten Oderbewegen
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sich_ auf der Ebene personlicher Dif-

fam1erung; es ging wohl eher darum,

den eigenen Anhang zu beruhigen,
indem den Kritikem das Menschliche

abgesprochen wurde. So schreibt Stefan

Leber, Dozent fur Waldorfpadagogik
und als Vertreter des Bundes der Freien

Waldorfschulen bemijht,RasseMensch
verbieten zu lassen, fiber die Autoren

von Waldorf Connection: “Sie fragen
naeh einerCharakteristik diesesJouma-
lismus. Da fallt mir nur ein Bild ein:
Wenn ich in der Nahe meines Hauses

spazierengehe, gibtes dort auch andere

Spazierganger. Sie fijhren ihre Hunde

aus. Wahrend mein Blick auf Baume,
Vorgéirten, die Blumen, die mir begeg-
nenden Menschen fallt, bewegen sieh

untendieHunde,schniiffelndvon Duft-

marke zu Duftmarke und jeweils ihre

eigene hinterlassend. Sie folgen einer

Spur, sieuriechen Urin und Kot; Rosen-

duftund Veilch‘en interessieren sienicht.
Es besteht ein inniger Zusammenhang
zwischen dem Erschnfiffeln und der

eigenen Ausscheidung. So wird hier

Steiner verarbeitct. Die Grandts bei-

spielsweise...” (Flensburger Hefte 63,
S. 65). Allein der Tiervergleich belegt
deutlich, daB die Anthroposophen bis

heute in genau jener Denktradition

stehen, in der zu stehen sie vehement

leugnen. So wird verstandlich, warum

sie sich bis heme nicht von den rassi-

stischen und okkultistischen AuBerun-

genRudolfSteinersabgrenzen,sondem
diese verharmlosen. Und so erklart sich

auch,warumsieeineoffemliche Debatte

ffirchten: denn der Blick konnte hinter

die Fassade aus abgerundeten Eeken,

Holzspielzeug und Pastellfarbtonen

dringen.
Der Ausgang der Geschichte ist in

jeder Hinsicht ungewiB. Die Vernunft

und die bislang gcltende Rechtslage

lassenim Bestrafungsverfahren kein

anderes Urteil als eine Zurtickweisung

der nur dfirftig mitjuristischen Phrascn

getarntenVollstreckungsphantasiender
Anthroposophen und ihrer Handlangcr

zu. Aber in Bayem gehen die Uhren

andere und sobald die “zensierte Fas-

sung” von Erloser wieder auf den Markt

kommt, ist mit den nachsten Prozessen

zu rechnen. Schon jetzt belaufen sieh

die Gesamtkosten gijnstigstenfalls auf

DM 10.000, bei einem ungijnstigen

Ausgang kann die Summe drei- bis

viermal so hoeh sein. Dies wtirde mit

,ziemlicher Sicherheit das Ende des

Verlags bedeuten. Fiir die Anthropo—

sophen und andere obskurante Vereini-

gungen ware das ein weiterer Schritt

hin zu einer “freien Gesellschaft”, wic

sie sie verstehen: frei von Vernunft and

Kritik.



Steiner im

Original
-

'Belege fiir seine

{

rassisfischen

Vorstellungen

“Diese Schwarzen in Afrika haben die

Eigentijmlichkeit, daB sie alles Lieht

11nd alle Wéirme vom Weltenraum auf—

Saugen. Sie nehmen das auf. Und dieses

Lichtunddiesewarmeim Weltenraum,

die kann nieht durch den ganzen Korper

hindurchgehen, weil ja der Mensch

immer ein Mensch ist, selbst wenn er

cin Schwarzer ist. Es geht nicht durch

den ganzen Korper durch, sondem halt

Sieh an der Oberflaehe der Haut, und da

wird die Haut dann selber sehwarz. (...)

Uberall nimmt er Licht und Warme auf,

iiberall. Das verarbeiteterin sich selber.

Da muB etwas sein, was ihm hilft, bei

diesem Verarbeiten, das ist namemlich

sein Hinterhim. Beim Neger ist daher

das Hinterhim besonders ausgebildet.
Das geht durch das Riickenmark. Und

das kann alles das, was da im Menschen

drinnen ist an Licht und Warme, verar-

‘beiten. Daheristbeim Neger namentlich

alles das, was im Korper und dem Steff-

Wechsel zusammenhangt, lebhaf1 ansge—

bildet. Er hat, wie man sagt, ein starkes

Triebleben, Instinktleben. Der Neger

hat also ein starkes Tn'ebleben. Und

weil er eigentlich das Sonnige, Lieht

Und Warme, da an der Korperoberfl'ache
in seiner Haut hat, geht sein ganzer

Stoffwechsel so vor sieh, wie wenn er

in seinem Innern von der Sonne selber

g6kocht wiirde. Daher kommt sein

Triebleben. Im Neger wird das drinnen

fortwahrend richtig gekOCht, und das-

ienige, was dieses Feuer sehiirt, das ist

das Hinterhim. (...) Und wir Europaer,

wir armen Europaer haben das Denk-

lcben, das im Kopf sitzt. (...) Daher ist

Europa immer der Ausgangspunkt fiir

alles dasjenige gewesen, was nun das

Mcnsehliche so entwickelt, daB das zur

gleichen Zeit mit der AuBenwelt in

Beziehung kommt. (...)Wenn die Neger

nach dem Westen auswandem, da

kiinnen sie nicht mehr soviel Licht und

W'EiIme aufnehmen wie in ihrem Afrika.

(...) Daherwerden sie kupferrot, werden

Indianer. Das kommt davon her, weil

sie gezwungen sind, etwas von Licht

und Warme zurfickzuwerfen. Das gliinzt
dann kupferrot. Das kennen sie nieht

aushalten. Daher sterben sie als lndianer

im Westen aus, sind wie-derum eine

untergehende Rasse, sterben an ihrer

eigenen Natur, die zu wenig Lieht und

warme bekommt, sterben an dem

Irdisehen. (...) Die WeiBen sind

eigentlich diejenigen, die das Mensch—

liche in sich entwickeln. Daher sind sie

auf sieh selber angewiesen. Wenn sie

auswandem, so nehmen sie die Eigen-
tfimlichkeiten der anderen Gegenden
etwas an, doch sie gehen, nichtals Rasse,

sondem mehr als einzelne Mensehen

zugrunde. (...) Die weiBe Rasse ist die

zukfinffigejstdieam Geiste sehaffende

Rasse."

Rudolf Steiner. Vortrag am 3.3.1923 in

Dornach vor dem Bau des ersten

Goetheanums, zit. nach Thomas Hofer:

Der Hammer kreist, zur Bewertung
problematischer Aussagen Rudolf Stei-

ners. in: Flensburger Hefte41,Juni 1993,

S. 8f.

“Neulich bin ich in Basel in eine Bueh-
'

handlung gekommen, da fand ich das

neueste Programm dessen, was gedruekt
wird: ein_Negerroman, wie iiberhaupt

jetthegerallmahlieh in die Zivilisation

von Europa hereinkommen! Es werden

fiberall Negertanze aufgefiihrt, Neger-
tanze gehiipft. Aber wir haben ja sogar

schon diesen Negerroman. Er ist urlang-

weilig, greulieh langweilig, aber die

Leute verschlingen ihn. Ja, ich bin mei-

nerseitsdavon fiber/.eugt, wenn wir noch

eine Anzahl Negerromane kriegen und

geben diese Negerromane den schwan-

geren Frauen zu lesen, in derersten Zeit

der Schwangerschaft namentiich, wo

sie heute ja gerade solche Geliiste

manehmal entwiekeln konnen - wir

geben diese Negerromane den schwan-

geren Frauen zu lesen, da braueht gar

nieht daffir gesorgt zu ‘werden, daB

Neger nach Europa kommen, damit

Mulatten entstehen; da entsteht dureh

rein geistiges Lesen von Negerrom anen

eine ganze Anzahl von Kindern in Eu-

ropa, die ganz grau sind, Mulattenhaare

haben, die mulattenahnlieh aussehen

werden.”
'

Rudolf Steiner, GA 348. S. 185

“Die Negerrasse gehdrtnicht zu Europa,

und es ist natiirlieh nur ein Unfug, daB

sie jetzt in Europa eine so groBe Rolle

spielt.”

RudoIfSteiner, Vortrag vom 3.3.1923, GA

349. 1980, S. 52f.

“Die sehreekliehe Kulturbrutalitat der

Verpflanzung der schwarzen Mensehen

nach Europa, es ist eine furehtbare Tat,

die der Franzose an anderen tut. Sie

wirkt in noch sehlimmerer Weise auf

Frankreieh selbst zuriick. Auf das Blut,

auf die Rasse wirkt das unglaublieh
stark zurijek. Das wird wesentlich die

franzosische Dekadenz {Ordem Das

franzosiseheVolk wirdalsRassewieder

zuriickgebracht.”
RudolfStciner. GA 300/2. 1975, S. 282

“Zuietzt wiirden nur mehr Braun- und

Schwarzhaarige da sein konnen; aber

wenn nicht abgeholfen wird, so bleiben

sie zugleieh dumm. Dennje Starker die

Kerperkra'fte sind, desto weniger stark

sind die seelischen Krafte. Und die Er-

denmensehheit wiirde vor der Gefahr

stehen, wenn die Blonden aussterben,

daB die ganze Erdenmensehheiteigent—
lich dumm'wfirde. (...) Die Menschen

wiirden ja, wenn die Blauiiugigen und
'

Blondhaarigen aussterben,immerdiim—

mer werden, wenn sie nichtzu einer Art

Geseheitheitkommen wiirden, die unab-

hilngig ist von der Blondheit. Die blon—

den Haare gebcn eigentlieh Gescheit—

heit. Geradeso wie sie wenig in das

Auge hineinschicken, so bleiben sie im

Gehirn mit Nahrungssaften, geben
ihrem Gehirn die Gescheitheit. Die

Braunhaarigen und Braunaugigen, und

die Schwarzhaarigen und Schwarz-

augigen, die Lreiben das, was die Blon-

den ins Gehirn treiben, in die Augen
und Haare hinein. Daher werden sic

Materialisten, gehen nur aufdasjenige,
was man sehen kann, und es muB das

dureh geistige Wissensehaft ausge-

glichen werden. Man kann also eine

Geisteswissenschaft haben in dem-

selben MaBe, als die Menschheit mit

derBlondhcitihre Gescheitheitverliert.

. (...) Denn es ist unsachlich so, daB,je
mehr die blonden Rassen aussterben,

desto mehr auch die instinktive Weisheit

der Mensehen stirbt. Die Mensehen

werden dilmmer.”

Rudolf Steiner, chrGesundheitund Krank~

heir, S. 103
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E le F0105; Jfirgen Lichtenberger
Dos Konfinuum der Geschichte

oufsprengen!

Walter Benjaminsflgeschichtsphi'losophischen Thesen zwischen historischem

Materialismus, judlscher Mythologie und libertarer Geschich’rsauffossung

DiederzeitigeKrise derLinken ist nicht

zuletzteinerAuffassung von Geschichte

geschuldet,diedurch dieAnnahme einer

zielgerichteten Entwicklung der men-

schlichen Gesellschaft gekennzeichnet

ist, an deren Ende die Errichtung des

Sozialismus/Kommunismus 'steht. Der

Kapitalismus wurde daher als ein not-

wendiges Vorstadium begriffen, in des—

sen SchoBe sich die Voraussetzungen

fiir die Uberwindung jeglicher Aus-

beutung quasi gesetzmaBig heraus—

bilden. Das Ergebnis war eine eher

abwartende Haltung, der SLreitdariiber,

ob die jeweiligen Bedingungen fur die

RevolutiOn fiberhaupt schon reifwaren.

Beiderkritischen Uberpriifungdieser

Auffassungen wird man friiher oder

spiiteraufBenjamins Thesen "Uberden

Begrifi' der Geschichte" stoBen. In

diesem Aufsatz eneilt Benjamin jener

fatalistischen Einstellung gegenfiber der

Geschichte eine klare Absage.

Bei der Lektiire der Benjaminschen
Thesen und Starker noch der Notizen

und Vorarbeiten zu diesen fallt - neben

der Bezugnahme auf die jfidiSche

Mythologie - die Nahe zu anarchisti-
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sehen Geschichtsauffassungen auf. Ziel

dieses Aufsatzes sol! es sein, diesen

Zusammenhang naher herauszuarbeitcn
und die Aktualitat der Benjaminschen
Geschichtsphilosophie in der heutigen
Zeit zu untersuchen.

Einleitung

Walter Benjamin wurde 1896 in Berlin

als Kind wohlhabenderjudischerEltem
gcboren. Er wuchs unter dem EinfluB

der Kultur der deutschen Romantjk und

der jfidisch—zionistischen Bewegung
auf. Die Erschiitterungen, die in seiner

Generation durch den ersten Weltkrieg
erfolgten sowie die Besch'aftigung mit

den Schriften des franzfisischen Anar-

chosyndikalisten Georges Sorel sowie

des deutschen Anarchisten Gustav

Landauer brachten ihn in Kontakt mit

libertfirem Denken, das zu dieserZeit in

Deutschland den Punkt seiner weitesten

Verbreitung erreicht hatte. Spater geriet
er dann zunehmend unter den EinfluB

derkommunistischen Bewegung sowie

an der Universitéit in Frankfurt in Kon-

Von lu/zNeuber

takt mit sp'e‘tteren Vertretem der Kriti—

schen Theorie.
'

Die aus seinem NachlaB verc’jffent—

Iichten Thesen “Uber den Begriff der

Geschichte” standen bei ihrcm Er-

scheinen Anfang der40erJahre in kras-

sem Widerspruch zu den beidcn domi—

nierenden Varianten der Geschichts-

schreibung: dem Historismus wie dem

deronhodox—marxisuschen Paneien der

Arbeiterbewegung.

Benjamin verwarf die bis zur Jahr-

hundertwende a1 Iein dominierende Au f-

fassungderUniversalgeschichte (103 Hi-

storismus als pure Ancinanderreihung

von geschichtlichen Faktcn ohne jeg-
lichen Bezug auf die Probleme der Ge—

genwarL

Gleichzeitig wandte er sich jedoch
auch gegen die vor allem mit dcr erstar—

kenden Arbeite‘rbcwegung verbreitende

Fortschrittsglaubigkeit, die auf einem

stark simplifizierten historischen Ma-

terialismus MarxscherPragung basicrte.

Dagegen setzte Benjamin cinen kri—

tisch verstandenen historischen Mate-

rialismus, durchsctzt von Elementen

jfidischerMythologieundanarchistisch—



libertarem Denken. UnLerdemEindruck

des Nationalsozialismus aufdem Hebe-
Punkt seiner Macht einerseits, some

des kliiglichen Versagens der Arbeiter-
bewegung bis hin zur SelbsLaufgabe im
Hifler—Stalin-Paktvon 1939 andererseits

enlwirft Benjamin einen véllig neuen

Geschichtsbegriff, der mit dem Fert-
Schrittsglaubcn bricht und dagegen cine
messianische Utopie des aktiven Ein-

grcifens in den Verlauf der Geschichte

sctzt.

Ausgangspunkt der

Benjaminschen
Geschichtsauffassung

In seinem Essay “Uber den Begriff der

Ges’chichte” versucht Benjamin ange-

Sichts der vollsaindigcn Niederlage der

intemau'onalcn Arbeilerbewegung qu
Beginn des zweiten Welikrieges die

einst revolutionare Kraft des histo-

rischen Materialismus wiederzube-

ICben. Ausgangspunkl ist dabei das

GleichnisdcsSchachautomaten,andem
Cine tijrkischen Puppe sitzt, die jetien
Gcgner besiegen kann, solange sie Slcn
eines versteckten Zwerges, eines Mei-

sters des Schachspiels bedient. Die

Puppe sleht fur diejenige Spielart des

Ahistorischen Materialismus, die zum

Zeitpunkt der Niederschrifl der Thesen

krafllos geworden war und daher der

Umerstfitzung der Theologie in Gestalt

des Zwerges bediirfe. Durch eine Ver—

bindung dieser beiden ~ scheinbar un-

vereinbaren—Elememek6nnedie mate—

rialistische Konzeption wieder die Ini-

tiative erlangen und “es ohne weiteres

mit jedem aufnehmen”.

Kritik des Historismus

Benjamin nimmt in seinen geschichts—

philosophischen Thesen auf die ein-

'

gangs erwahnten zwei Hauptstrémun-

gen der Geschichtsschreibung Bezug.
Der Historismus, der von dem Prinzip -

derGeschichtlichkeitdesGegenstandes
der historischen Erkennmis wie'auch

der Begriffe ausgeht, beschrankte die

Rolle der Geschichtswissenschaft auf

eine bloBe Aneinanderreihung von his-

[orischen Fakten. Mit Hilfe des Einfflh-

lungsgedankens sollte versucht wer-

den, die geschichtlichen Ereignisse

méglichst adaquat wiederzugcben. Er-

gebnis war ein verselbslfindigtcr histo-

rischer Wissenschaftsbem'eb, dcr mil-

tels dieses “historischen Relativismus”

in Ietzter Konsequenz nur den Sloff ffir

die Geschichtsbiicher lieferte, jegliche
Rfickschlfisse auf die Gegenwan aber

bewuBlvermied.GleichzeiLigwird vom

Historismus die Abgeschlossenheil dcr

geschichllichen Epochen bzw. Kulturen

gegeneinander betont, die in ihrer

Summe schlieBlich die Universalge-

schichte der Menschheit bildcn.

Benjamin kritisiene dieses Verfahrcn

als eine Geschichlsschreibung der Sie-

ger, da jene es sind, in die sich dcr Ge-

schichtsschreiber des Historismus cin—

fijhll. Dieses“addjlive Verfahren” biclc

lediglich “die Masse der Faktcn auf, um

die homogene und Ieere Zeit auszu—

fiillen” und diene nur dazu, die Wirk-

lichkeit zu legitimieren, die Existenz

von Herrschaft als das Normale in der

menschlichenGesellschaftdamustellen.
Somit emsteht im Laufe der Zeit jener

“Triumphzug”, in dem die Kulturgijter
der vorangegangenen Epochen als

“Beute” mitgeffihrt werden, ohne das

Leiden derer zu erwahnen, die ICLZI-

endlich diese Giiter schufen.
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Dagegen setzt Benjamin ein “kon-

struktives Prinzip” (These XVII) der

Geschichtsschreibung, des Aufgreifens
derTraditionen derUnterdriickten. Die-

se werden im Augenblicke der Gefahr,

ihrer Aktualitat, dem Subjekt der Ge-

schichte gewahr, in dem die Zeit zur

“Monade” erstam und sich dem Be—

trachter als Abbild einerganzen Epoche

darlegen. Die Aufgabe desHistorikers

istes also nicht, verschiedeneEreignisse
in ihrem Ablauf zu verfolgen, sondem

bestimmte revolutionare Augenblicke
aus “dem homogenen Verlauf der Ge-

schichte herauszusprengen", um die

Bedeutung jener Epoehe fiir den Ge-

schichtsverlauf zu erfahren.
Mit diesem Verfahren wird nach Ben-

jamin das Geschichtsbild des Histo-

rismus “vom historischen Materia-

lismus durchschlagen” (These V). Auch

wenn sich Benjamin auf die Seite der

historischen Materialisten schlagt, ver-

schont er diesen selbst nicht mit Kritik.

Er gebraucht den Begriff des “histo—

rischen Materialismus”in verschiedener

Weiseinnerseits als die Geschichtsauf-

fassung der Arbeiterklasse, die zum

Zeitpunkt der Niederschrift ‘der Thesen
'

langst nicht mehr der ihrer Begriinder,

Marx und Engels, entsprach. Anderer-

seits will er nicht einfach die vulgar—
marxistischen Verdrehungen beseiu'gen

und zum “urs'priinglichen” Begriff des

historischen Materialismus zuriickkeh-

ren, 'sondern diesen mit theologisehen
Elementen anreichern, urn ihn wieder

in einen aktuellen Bezug zur Jetizrzez'z

zu setzen.

Der historische

Materialismus bei Marx

Marx hat den historischen Materia—

lismus als die “Wissenschaft der Ge—

schiehte”1 schlechthin bezeichnet. Die

menschlicheGeschichtewirdalsProzeB

der Schopfung des Menschen durch

sich selbst im Durchgang durch das

Stadium der Entfremdung betrachtet.

In diesem ProzeB spielt die Auseinan-

dcrsetzung mit der Natur, die Arbeit,

eine entscheidende Rolle.

Diese vollzieht sich in einer gesetz—

maBigen, durch die Entwicklung der

Produktivkréifte bestimmten, Abfolge
von Produktionsweisen. Mit der Ver-

besserung der Produktionsmittel und —
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methoden, der Entfaltung der Pro-

duktivkrafte, geraten diese in Wider-

spruch mit den gegebenen Produktions-

verhaltnissen, die die weitere Fortent—

wieklung hemmen. DieserWiderspruch
wird durch die revolutionare Umwéil—

zung derProduktionsverhalmisse aufge-
lost, eine neue Produktionsweise eta-

'

bliert sich. In jeder dieser Produktions-

weisen existiert cine Grundklasse, die

dazu bestimmt ist, Tragerin des gesell-
schaftlichen Forlschrittes zu sein. Im

KapitalismusistdiesdieArbeiterklasse,
der von Marx eine “historische Mis-

sion”2 zugewiesen wird. Der Kapitalis-
mus ist auclh die letzte Gesellschafts-

ordnung,diemiteinemantagonisrischen
Widerspruch behaftet ist, d.h. mit dessen

Ablosung durch den Sozialismus, voll—

zogen durch die Machtergreifung des

Proletariats, gibt es keine uniiberwind—
baren gesellschaftlichen Widerspriiche
mehr, da keinerlei Klassen als deren

Tragermehr existieren. Damit wird auch

die Entfremdung des Menschen ab-

geschafft und das Stadium der Vor—

geschichte Uberwunden. Dieeigentliche
Geschichte der Menschheit beginnt.

Die Entwicklung der Menschheit ist

somit faktisch ein naturwiichsiger Pro-

zeB, der sich zwar im Kampf der ver-

schiedenen menschlichen Klassen

untereinandervollzieht,jedoch in seiner

Richtung nircht auf Dauer beeinfluBt

werden kann. Aufgabe der Arbeiter-
klasse dabei ist es, sich ihrer Rolle als

“TotengraberdesKapitalismus”bewuBt
zu werden und mittels einer Revolution

'

die nachste Stufe des menschlichen

Fortschrittes zu erkampfen.
Dem von Marx inspirierten Teil der

Arbeiterbewegung gelang es, im Ver—

laufe der geschichtlichen Entwicklung
in der ersten Halfte des zwanzigsten
Jahrhunderts in den meisten Landern

die Vorherrschaft zu erringen. Bereits

vor dem ersten Weltkrieg konnten sich

in den meisten Parteien Krafte durch-

setzen, die anstelle der Revolution auf

ein Konzept des langsamen Hinein-

wachsens in den Sozialismus setzten.

MitderOktoberrevolutionin RuBland

erfolgte dann die Spaltung in einen

kommunistischen und einen sozial—

demokratischen Fliigel. Ersterer ver—

suchte zu den. revolutionaren Tradi-

tionen Marx’ zurfickzukehren. Infolge
des Ausbleibens der Revolution in den

westeuropaischen Landern erfolgte
dann aber eine schrittweise Unter-

ordnungderkommunistischenParleien
unter die KPdSU, die revolutionare

Entwicklungen nur noch dann unter—

stiitzte, wenn es in ihr auBenpolitisches
'

Konzept paBte und ihre alleinige Fuh-

rung gewahrleistet war.

Das ist die SituatiOn, in der Benjamin
seine Kritik der Sozialdemokratie wie

auch jener “Politiker (...), die ihre

Niederlage mit dem Verrat an der eige-
nen Sache bekriiftigen” (These X), also

die der kommunistischen Dritten Inter-

nationale, formuliert.

Krifik der Arbeiierparieien

Die zwei oben genannten Kriliken sind

im Prinzipnichtvoneinander zu trennen,

da die kritisienen Tendenzen in den

beiden vorherrschenden Stromungen
der sich auf Marx berufenden Arbei-

terpaneien zu verzeichnen waren — wenn

auch unterschiedlieh stark ausgeprfigt.
Die zentrale Kriu'k Benjamins an den

Arbeiterparteien ist die des vo'llig
unkn'tisehen Fonschrittsbegriffes. Mit

der Weiterentwicklung der Wissen-

schaften und damit der Produktivkrafte

sowie der Ausdehnung der Industrie

wfichst sozusagen automatisch die

“Massenbasis” der Partei, womit die

Voraussetzungen fiir den Ubergang zur

klassenlosen Gesellschaft geschaffen
werden. Diedarin implizieneZieIhaftjg—
keit der geschichtlichen Eniwicklung

aufBasis einerquantitativen Anhaufung

von Fortschritten wird von Benjamin
ebenso verworfen, wie der angenom—

mene Zusammenhang von technischer

Entwicklung und zivilisatorischem

Forrschritt in Richtung einer freieren

Gesellschaft. Damit einher geht cine

aufeiner “protestanu'sehen Werkmoral”

fuBende Verherrlichung der Arbeit

durchdie Arbeiterparteien, die auf der

Gegenseite eine Bejahung der hem—

mungslosen Ausbeutung der Natur im—

pliziert.
Ein weiterer Kritikpunkt Benjamins

am “Vulgéirmarxismus” isl die des sich

dort ausbreitenden Fatalismus, der

letztendlich auf dem Vertrauen in den

gesetzméiBigen Verlaufder Gcschichtc,

der falschen GewiBheit der Abldsung

des Kapitalismus durch den Sozialismus

basiert. Die Leninsche “revolutionarc

Situation”, die dann eintreten sollte,

wenn alle objektiven und subjektiven

Voraussetzung fur eine Ablosung dcs



Kapitalismus durch den Sozialismus

gegeben sind, wurde von den Ffihrem

der Arbeiterparteien immer wieder

verschoben, so daB sie schlieBlich “nie

kommen wollte”. Die revolutionare

Ablosung des Kapitalismus wurde somit

Zu eincr “unendlichen Aufgabe” umde-

finiert, die “leere und homogene Zeit in

ein Vorzimmer, in dem man mit mehr

Oder weniger Gelassenheit auf den Ein-

lritt der revolutionaren Situation warten

konnte”3, so daB-die Arbeiterklasse “in‘

dieser Schule gleich sehr den HaB wie

die Opferfahigkeit” verlemte. Nicht

mchr die revolutionaren deitionen

Waren der MaBstab fiir das Handeln der

Arbeiterklasse, sondern das “Idealbild

derbefreiten Nachkommen’“. Frei naeh
der sattsam bekannten Parole: die

Enkel fechten’s besser aus”.

Beniamins
.

Geschichtsphilosophle

Auf der Grundlage der vorstehenden
Kritiken baut Benjamin seine eigene
Konzeption des historischen Materia~

lismus auf, die sich von der Marxschen

wie von der “vulgéinnarxistischen” un-

terscheidet. Ein Schlijssel zum Ver—

stfindnis seiner Geschichtsphilosophie
ist seine Priigung durch die jiidische

Religion.

Jfidischer Messianismus

Das theologische Moment, welches

Benjamin in den historischen Mate-

rialismus integrieren will, beruht auf

einer besonderen Van'amederjiidischen

Tradition, der sogenannten lurianischen

Mystik der 1492 aus Spanien ver-

m'ebenen Juden’. Diese basiert auf der

Idee des ‘I‘Zimzum”, der “Kontraktion

Gottes”, d.h. des Riickzuges Gottes aus

derWelt, durch den ein'freier “Urraum”

fiir das Wirken der Menschen geschaf-

fen wurde. Dabei zerstorte das Licht

Gottes das GefaB der eigenen Scho-

pfung. In einem ProzeB der richLigen

Neuzusammensetzung der verstreilten

Bruchstiicke, dem sogenannten “Tik-

kun”, soll derUrzustand der Schopfung

wiederhergestellt werden. Dieser Vor-

gang der Restauration schlieBt mit der

Ankunft des Messias ab und bedeutet

die Rettung des Werkes Gottes.

In derjijdischen Religion istalso cine

Orientierung in Richtung Vergangcn-
heit, d.h. der Wiederherstellung eines

paradiesischen Urzustandes zu ver—

zeichnen. Davon zeugt auch das Verbot

bei den Juden, dieZukunftzu crforschcn

sowieder nach “den altcn Judcn firgsten
Fluch: nicht gedacht soll deincr wer-

den!”6

1m Unterschied zu den moisten an-

deren Religionen ist das Kommen des

Messias jedoch nicht unabha'ngig vom

Wirken der Menschen, sondern Ergcb-
nis deren aktiven Handelns und somit

de facto nur noch eine “Bestfitigung der

Selbsterlosung der Menschheit’”. Gott

selbst ist in der judischen Religion der

“ewige Aufriihrer, Aufriittler, Mah-

_
ner”3,derjenige,derden Menschcnjene

‘

“schwache messianische Kraft”9 ver-

leiht, mit deren Hilfe die Ankunft dos

Retters erwirkt wird. Diese stellt dann

auch eine abrupte Unterbrechung des

bisherigen Verlaufs menschlicher Ge-

schichte dar: “Es gibt keine Kontinuitat

zwischen der gegenwaru'gen und der

messianischen Zeit (...) Mit Erlosung
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war cine Revolution in der Geschichte

gemeint.”"’ Das jiidisehe Zeitverstand-

nis war daher auch eines dem vorherr-

schenden leeren, unendlich-linearen,

vollkommcn verschiedenes. Es basierte

auf einem qualitativen, “von dem in ihr

durchlebten Inhalt nicht zu trennen—

den”“ Zeitbegriff.
Die “zentrale jildische Glaubens-

aussage” ist jedoch “die Bcteiligung
der menschlichcn Aklion am Werk der

Welterlb’sung”.12 Darin besteht cine

wcsentliehe Parallcle zu ciner weiteren

Saule der Benjaminschen Gcschichts-

auffassung: dem libertaren Denkcn.

Libertare

Geschichtsauffassung

Fiir den Anarchismus kcnnzeiehnend

ist die Bctonung dcr Freiheit und der

Selbstverantwortung derIndividuen,die

Ablehnung von AuLorilfiten und Hierar-

ehien. SLattdessen wird cine Federation

dcr Gleichen angesuebt, die sich fiber

freic Vcreinbarungen miteinander in

Gemcinschaflen, ohne Zuhilfcnahme

des Staatcs zusammenschliefien.

In der libertfiren Auffassung von Ge—

schiehtcwird daherdie besondercRolle

des aktiven Handelns derUnterdrilckten

hervorgehoben. Eine wie auch immer

geartete GesetzmaBigkeil der Hoher-

entwieklung der Mcnschheit wird ver-

neint. Im Gegensalz zur Natur, die

,“eiscmen GesetzmaBigkeiten” unter-

liegt, ist die gesellschaflliche Entwick-

lung lediglich Ergebnis von Zweek-
_

maBigkeitsiiberlegungen und damit

“Sache des Glaubens”. Der Ausgang

derjeweiligen Entwicklung in ciner ge-

schichtlichcn Situation ist also grund-
satzlich offen und somil allein von

“menschlichen Motivcn und mensch-

lichem Handeln”13 abhéingig.
Fur Gustav Landauer, ein Vertreter

jiidisch—libertaren Denkcns, der auf

Benjamin einen groBen EinfluB gchabt

hat, ist die Befreiung der Menschheit

daher auch nicht abhéingig von einem v

bestimmten Entwicklungsstand der

Produktivkrafle Oder einer bestimmten

Produktionsweise als Voraussctzung

des Sozialismus. Dessen Vorausset-

zungen liegen im Grunde stets vor und

mfissen lediglich entdeckt werdcn. Dc-

mentsprechend spielt auch die Ent—

wicklung der Technik kcinerlei fort-

schrittliche Rolle im Hinblick auf das

[52] SF 3/99

Ziel einer freien Gesellschaft: “Keinerlei

Fortschritt, keinerlei Teehnik, keincrlei

Virtuositat wird uns Heil und Segen
bringen.”“ Im Gegemeil, der fort-

sehreitenden Naturbeherrschung stellt

Landauer cine Sozialismuskonzeption
als “WiederansehluB an die Natur””

gegeniiber. _

Folgerichtig wird auch' der wissen-
‘ schaftliche Anspruch des Marx'schen

.

historischcn Materialismus als

Weltanschauung kritisiert, wissen-

schaftlichc Methoden fiir die Gewin-

nung von gesehichtlichcn Erkennmissen

werden jedoch nicht abgelehnt. Die

BedeulungderGeschichteliegfdagegen
in der Vergegenwartigung des Vergan—
genen im Sinne des englisehen “to

realise, das zugleich verwirkliehen und

betrachten heifit.”6

Genauso betrifft die anarchistischc

Kritik am historischen Matcrialismus

dessen okonomischen Determinismus.

Der Okonomie wird nur eine Rolle,
neben dem “Maehtprinzip in der Ge-

schichte””, dernatijrlichen Umweltund

psychosozialen Gcgebenheiten zuge—

wiesen.Lediglichffirdiekapitalislischc
Gesellschaftals solche wird vonRockcr

diebesondereBedeutungderWirtschaft
anerkannt.-

Benjamins “historischer

Molerialismus"

In seinen Vorarbeiten zu den gesehichts-
philosophisehen Thesen noncn Ben-

jamin “drei Momentc”, die in die

“Grundlagcn der materialistischen

Geschiehlsauffassung einzusenken

(sind): die Diskontinuitat der histo-

rischen Zeit; die destruku've Kraft der

Arbeiterklassc; die Tradition dcr Un-

terdriicklen.”8

Im weitcren sollen diese Momente im

Benjaminschen Denkcn unlersucht

werden.

Die Diskontinuilfif der

historischen Zeit

Wiebereils in derKrilikdesHisLorismus

angedeulet, unterscheidet sich die

Zeitauffassung deralten Judcn mafi-

gcblich von der heme in den westlich

gepragten Gesellschaflen verbreiteten.

Im Gegensatz zu lelzterer Auffassung

dcr“lecrenUnendliehkeitderZeit” setzt

auch Benjamin cine “qualitative zeit-

liehc Unendliehkeil”‘9, cine Zeit, in der

“jede Sekundediekleine Pfortcdarstelll,

durch die der Messias Lreten ké‘mne”.20

In dieser Zeitvorstellung is: die Ver-

gangenheit nie abgeschlossen. Ebenso

ist die Gegenwart nieht einfaeh Uber-

gang von deerergangenheiL in dieZu-

kunft, sondern chiliastisehe Jelztzeil,

die“querstehtzum naturgeschichtliehen
Kontinuum’m. In dieser “anarchisti—

schcn Konzeption der Jemzeiten”22 ist

immerdicMéglichkeitder sprunghaftcn

Verfinderung des Verlaufes der Ge-

schichte eingebettet. Die unabgesehlos—
senc Vergangenheit kann jederzeit in

die hcutige Zeit hereinbrechen, zur

Erlfisung drangen.

Diese Konzeption slehl konlrar zu

der evolutionistischen Auffassung der

gcschichtlichen Entwieklung von nie-

deren zu hoher emwickelten Gcsell—

sehafts‘fonnationen, analog der in dcr

Natur, die letztlich auch vom Marxismus

jener Zeit geteilt wurde. Ebenso wie in



der jiidischen religiosen Tradition das

Kommen des Messias ein plotzliches,
jederzeit mogliches Ereignis darstellt

(bzw. analog der libertfiren Auffassung

der potentiell zu jeder Zeit moglichen

Revolution),durchdasderparadiesische
Urzustand wiederhergestellt wird, ist

bei Benjamin “die klassenlose Ge-

sellschaft (..) nicht das Endziel des

Fortschrittes in der Geschichte sondem

dessen so oft miBglr’ickte, endlich oe-
werkstelligte Unterbrechung.”23 Hier

klingt die Zweiteilung der Geschichte

in die Vorgeschichte und eigentliche

Geschichte der Menschheit an, me 516

auch bei Marx zu finden ist, jedoch
ebcn nicht als der Endpunkt einer ziel-
gerichtetcn, gesetzm'aiBigen Entwrck-

lung,
.

In diesem Kontextistauch Benjamms

Kritik der Universalgeschichte als der

bloBen Srimme dcr Geschichte der ein-

zelnen Kulturen mit ihren jeweiligen

EPOChen zu sehen. Er setztdagegen das

Landauersche “Prinzip der Schich-

tung’m, des Ineinanderschiebens der

Volkerund Kulturen.AlleEpochenexi-
stieren aufGrunde ihrer Unabgeschlos—
senheit gleichzeitig und drangen bei

bestimmten Ereignissen im Laufe der

Zeit wieder zur Aktualit'ait, verlangen
nach ihrer Rettung. Und erst dann, im

Zustande der Erlosung, ist eine ab-

schlieBende, universalle Betrachtung
derGeschichtederMenschheitmoglich.

Die Tradition der

Un’rerdrfickten und die

desirukfive Krcrf’r des

Prole’rcrricrts

Ausgehend von dem Gedanken,‘daB

die Vergangenheit nie abgeschlossen

ist, gilt es, an die Traditionen der

Unterdriickten anzukniipfen und diese

dem “Kontinuum der Unterdriicker”

entgegenzusetzen. Der Geschichts-

schreiber hat die Aufgabe, eincrseits

die Leidensgeschichte, andercrseits die

des immervorhandenen Protestes sicht-

bar zu machen: “Geschichte hat nicht

nur die Aufgabe. der Traditionen der

Unlerdriicker habhaft zu warden,
sondern sie auch zu stiflen".” Ihr Ziel

sollte es sein, bei den Unterdriicktcn

seiner Zeit Gefiihle der Rache, die in

ihm schlummemde “schwache mes-

sianische Kraft”, zu weaken, so daB im

Moments des “Aufblitzens der Gefahr”

deren unerfiillte Hoffnungen doch noch

gerettet werdcn konnen. Hier liegt auch

der Unterschied zur marxistischen

Auffassung, die von derErlosung “kom-

mendcr Generationen” ausgcht, wo-

gegen Benjamin auf die Fortsetzung
und schlieBliche Erffillung dcr Kiimpfe
der vergangenen Generation setzt. Scin

Geschichtsverstandnis istals im Grunde
'

“riickwéirts gewandt” (allcrdings nicht

im Sinne von rr‘ickschrittlich). Damit

korrespondiert aurch das Landauer

entliehene Motiv des “Sozialismus als

Umkehr”, sein “Griff zur Notbremsc”,
mit dem der Dauerzustand der Kata-

strophe beendet werden 5011.

Das historische Subjekt, daB die

Tradition‘des Protestes aufgreifen soll,
ist das Proletariat als Nachfolger aller‘

unterdrr’jckten Klassen in dcr Ge-

s'chichte. Diesem obliegt' es, die Ge-

schichte stillzustellen und damit das

Kontinuum der Unterdn’ickung zu zer-

sprengen. Darin liegt die “Funktion der

politischen Utopie (des Proletariats):
den Sektor des Zerstorungswfirdigen
abzuleuchtcn.”2‘ Hier verleiht Ben-

jamin, ganz in der Tradition Bakunins

der Zerstorungskraft eine im Sinne dcr

Beendigung des dauerhaften Aus-

nahmezustandes,dersich auftiirmendcn

Triimmerderandaucmden Katastrophe,
eine schépferische Kraft.

Ausblick

Zusammenfassend bleibt festzustellen,
daB der Benjaminsche “historische

Materialismus” im Grunde gar keincr,

ist, da or wedcr historischcn Charaktcr
- im Sinne einer gerichteten Ent-

wicklung‘ in der menschlichen Ge-

schichte -

tréigt, noch ailcin materia-

listisch gepragt ist. Am ehesten istseine

Geschichtsauffassung wohl mit dem

Begriff einer messianisch ange—

reicherten“antihistorischaneschichts-
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philosophic”27 gekennzeichnet.
Eine Ursache fiir‘sein Festhalten am

Begriff des historischen Materialismus

konnte eine Konzession an die mit gro-

Ber politischer Vorsicht im amerika-

nischen Exil agierenden Vertreter des

Frankfurter Institutes fur Sozialfor-

schung, mit denen er in enger Verbin-

dung stand. Darauf deutet auch der

offenkundige Unterschied zu den For-

mulierungen in den Vorarbeiten zu den

“Thesen fiber den Begriff der Ge-

schichte” hin. Dort sind Benjamins
Gedanken in einer sehr deutlichen

Sprache formuliert, ohne deren Kennt-

.nis die Thesen im Grunde gar nicht

interpretierbar sind.

Benjamin betritt mit dem Bemiihen

der Theologie den unter den “wissen-

schaftlichen" Sozialisten vonjeher ver-

pdnten Boden des philosophischen
Idealismus. Die Frage bleibt, ob ein

solcher Schritt in der praktischen Ge-

schichtssehreibung, denn die revolu-

tionare Praxis ist ja letztendlich deren

Ziel, zulassig ist, oder aber zu neuen

Mythen fiihrt, die das Ziel der lErldsung
in noch weitere Feme n‘icken lassen.

Die Frage laBt sich so ohne weiteres

nicht beantworten. Ebenso wie der

Materialismus allein genommen dazu

fiihrt, die Umkehr immer wieder zu

verschieben, da irgendwelche Bedin-

gungen imm‘er noch nicht herangereift

seien, kann ein bloBer Idealismus dazu

ftihren, die Umkehr erzwingen zu wol-

len und diese damit ad absurdum zu

ffihren. Es kommt also darauf an, zwi-

schen diesen beiden Polen eine Ver-

mittlung, eine dialektische Wechsel-

beziehung, zu finden, um zum Ziel der

Geschichtsbetrachtung, der gesell-

schaftsverandemden Praxis, zurfickzu-

kehren.

Ich meine, daB Benjamins “Griff zur

Notbremse” heute dringender denn je

ist. Spfitestens seit Tschemobyl diirfte

klargeworden sein, daB eine unge-

bremste und unkritische Fortschn'tts-

bejahung bei der Entwicklung der Pro-

duktivkrafte den Bestand der Mensch-

heit gefahrdet. Gleichzeitig vermehren

sich weltweit die Anzeichen von Bar~

barei. In diesem Sinne ist der Benja-

minschenMahnungbeziiglich derKehr-

seite der Fortschritte bei der Beherr—

schung der Natur, n'amlich der “Ruck-

schn’tte in der Gesellschaft” (These XI)
hdchst aktuell.

Es gentigt also nicht darauf zu ver-
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weisen, daB die materiellen Voraus—

setzungen fiir eine Gesellschaft ohne

Not, ohne ein durch Entfremdung d0-

miniertes Leben der Menschen, heute

langst gegeben sind. Es gilt - im Sinne

Benjamins - die verlorenen Traditionen

des Protestes wieder aufzugreifen.
Jedoch1iegt(nichtnur)derhistorische -

Materialismus tief unter den eigenen
Trfimmem verschtittet. Eine wirldich

kritische Theorie, eine, die das gesell-
schaftliche Ganze meint und nicht that

die Modemisierung des “Immerglei—
Chen”, existiert — zumindest in der

offentlichen Wahrnehmung: nicht

mehr. Wir sollten uns daher nicht

scheuen, bei der Suche nach Wegen zur

Beendigung des Ausnahmezustandes

die Hilfe jenes Zwerges zu bemijhen,
der “heute klein und haBlich ist und sich

ohnehin nicht blicken lassen darf.”
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10 Gershom Scholcm, zitiert nach: way

1997, 8.28

11 Lfiwy 1997, 8.274

12 Martin Bubcr, zitiert nach: Lowy 1997.

8.72

13 Rocker 1980, 8.175

14 Landauerin“Aufrufzum Sozialismus".

zitiert nach: dey 1997, 8.177

15 Landauer 1974, 8.122

16 Landauer 1974, 8.9

17 Rocker 1980a, 8.188

18 Benjamin 19743, 8.1246

19 Benjamin in “Der Bcgriff dcr

Kunstkritik in derdcutschen Romantik”

zitiert nach: Ltiwy 1997, S.135f

20 Benjamin 1974, 8.704

21 Habermas 1972, 8.189

22 Ebenda, 8.207

23 Benjamin 1974a, 8.1231

24 Landauer 1974. 8.42

25 Benjamin 197421, 8.1246

26 Ebenda, 8.1242

27 Vgl. Angehm 1991, 8.125
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Nach drei Jahren hat im Juli 1999 die

Edition der Ausgewiihlzen Schrifzen
Michael Bakunins im Berliner Karin

Kramer Verlag ihre Fortsetzung er-

fahren. Um es gleich vorwegzunehmen:
Das lange Wanen hat sich vollauf ge-

lohnt.

Mil seiner Darbietung von Bakunins

Sp'atwerk Staatlichkeit und Anarchie

aus dem Jahre 1873 lfiBtder Herausgeber

Wolfgang Eckhardt die bisherigen

dcutschen Ausgaben des Textes quali-
tativ weit hinter sich. In seiner knapp 90

Seiten langen Einleitung arbeitet Eek-

hardt nieht nur systematisch die Enl-

stchungs-, Verbreitungs— und Editions—

gcschichte auf, er ffihrt auch kompetent

und vcrsténdlich in den Inhalt dieser

viclleicht' wichtigsten S chrift Bakunins

Cin. Der Bogen der Darstellung um—

Spannt ein gums Jahrhundert: Er setzt

ein bei der Emigrantenkolonie rus-

Sischcr Revolutionéire im Ziirich der

friihen 1870er Jahre und ihrer Rolle

beim Zustandekommen von Staatlich—

keit und Anarchie, der einzigen Buch—

publikation Bakunins zu dessen Leb-

zeilen. Er ffihrt weiter zu den aben-

leuerlichen Umstfinden der illegalen

Einfuhr des Textes ins zaristische RuB-

land und seine elektrisierende Wirkung

auf. die dortige revolutioniire Jugend,

Streift die ignorant-hilflose Reaktion

Von Karl Marx als dem groBen Anti—

Doden Bakunins in der intemationalen

Arbeiterbcwegung und findet schlieB-

lich seinen AbschluB bei der Wieder-

cmdcckung der Schrift im Rahmen des

antiautorilziren Aufbruchs in der Bun-

desrcpublik der spéiten l960er Jahre.

All dies geschieht auf solidester Quel-

lcnbasis. Der umfangreiche Anmer-

kungsapparallamerahnen,milwelchem
FOrSChungseifer Eckhardt nichl allein

deulschsprachige, sondem vomehmlich

auch russische Malerialien herange-

ZOgcn hat, um eine wirkliche Zusam-

menfassung des intemationalen Kenn-

tnisstandes anbieten zu kénnen. Hieran

werden sich zukiinftige Publikationen
211m Thema messen lassen miissen.

Auffallcnd ist femer, daB es Eckhardt

trotz allcr Parteilichkeit und offensicht-

lichchympathiegelingL,ein souverénes

Vcrhiiltnis zu seinem Umersuchungs-

gcgcnstand zu bewahren. Nicht die

SChcmatische Heiligsprechung is: sein

Anliegen, sondem ein kritisch-diffe-

ranicrles Hemngehen, das allein erst

Cine Uberprijfung der Realiu’its- und

Ein ,,Spaziergang
mil einem brillanlen

libertaren

Gesprachsparlner“*i

Zur Neuausgabe von Bokunins

Slaa/lich/(ei/ undAnarChie

yon Markus Hen/7mg
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Gegenwartstauglichkeit von Bakunins

Werk ermoglicht.
Seine inhaltliche Aufarbeitung vorI

Staatlz'chkeit und Anarchie geniigt sich

nicht allein darin, den bleibenden Wert

des Buches fiir die anarchistische

Theoriebildung zu wiirdigen, insofem

Bakunin hierin detaillierter und

geschlossener als in friiheren Schriften

seine Vorstellung der Anarchie als dem

,,Ende der Herren undjeglicher Herr—

schqft" (S. 50) ausformulierte. Auch.

kontroverse'AussagerI Bakunins, die in

unvermitteltem Gegensatz zu diesem

leidenschaftlichen Plfidoyer ffirFreiheit

und Selbstbestimmung stehen, werden

beleuchtet.
.

Sehr deutlich iibertrifft Eckhardt den

bisher vorliegenden Bearbeitungsstand

auch bei dem knapp 300 Seiten starken

Text von Staazlichkeit und Anarchie

B A KBOXI. Biackbox ist em libertfires

:Literaturprojekt, das seit 1994

ekistier‘t. In der.Edition Blackox

sincl bislang folgencle Ba‘ndeIn

Hefi‘formerschIenen

Michael Halfbrodt. Nieder" (Poem gegen

Nationalismus), Bielefeld 1994 (DM 4-.) M.

Halfbrodt, Schnee von gestern (Poem), mid.

1994 (4.-),'Ralf Burnicki. SladtSchluchten,

Gedichte (fast food poetry). Blfd. 1996 (4,-),

Cornelius Castoriadis. Was heiflt eigentlich

"Arbeiterbewegung"? Blfd. 1996 (4.-). Ulrich

Vogt. Anarchismus und Surrealismus, Blfd.

1997 (4,-). M. Halfbrodt, Generalstreik, Acht-

slundentag und Erster Mai (Ein Kapi‘Iel aus

der radikalen Arbeiterbewegung), Blfd‘ 1997

(4,). Jokkl. Am Rande dieser Stadt, Stories.

Mit zwei Zeichnungen von Fabian Miiller.

Bielefeld 1998 (5.-). Jens Petz Kastner, Pille

Palle Poems, Gedichtei Mit Fotos von Fritti

GUnther, Bielefeld 1998 (8.-). Bernd DrL‘Icke,

Semwebun! Gesellschaft. Kultur und

Geschichte Kurdisténs, Bielefeld 1998 (8,).
-——-- DEMNACHST ERSCHEINEN -.___

Jean-Michel Pianca. ,Und Krieg der Arbeit!“

Die Surrealisten als Arbeitsverweigerer. Mil

einem Text von Andre Thirion.

Michael Halfbrodt, Mein kleines Lexikon.

Uber einige Worte, deren Bedeutung mir

bisher rétselhafterweise verborgen geblieben

i t.s

-——- AUBERDEM LlEFERBAR --—-

Ralf Bumicki, Anarchie als Direktdemokratie.

Eine Einfiihrung in den Gegenstand der

Anarchie: Syndikat-A— Medienveflrieb. Moers

1998 (DM 14,90). Michael Halfbrodt,

Alexandre M, Jacob — Die Lebensgeschichte

eines anarchistischen Diebes; Syndikal-A-

Medienvertrieb, Moers 1994 (DM 3,50) Louis

Mercier Vega, Reisende ohne Namen. Aus

dem Franzosischen iibersetzt von Michael

Hallbrodt. mil einem Nachwort von Marianne

Enckell. Edition Nautilus, Hamburg 1997 (DM

29,80).
Die Bénde sind (bei Versand ugI-1.50 DM

Porto) beziehbar fiber:

Ed'VBlackboxC'Io Gafé Parlando
5 :Libertéire Leihbucherei

’

;

Wlttekmdstr42,33615 Bielefelcl,
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selbst. AlsQuelle seinerNeuherausgabe
dient ihm die iiberarbeitete Version einer

urspn'inglich vom Ullstein-Verlag ver-

antworteten Ubersetzung aus dem

russischen Original**, die er in einem

neunzigseitigen Anmerkungsapparat
miteinem detaillierten Kommentar ver-

bindet. Dessen Grundlage wiedemm

waren die in derersten Kramer-Ausgabe
(1972) enthaltenen FuBnoten des nie-

derlfindischen Bakunin-Spezialisten
ArthurLehning,dieEckhardtallerdings
erheblich fibetarbeitetunderweitert hat.
Im Ergebnis prfisentiert sich Staat-

lichkeit undAnarchie erslmalig in einer

Form, welche nicht nur die Schw'achen

derbisherigen deutschen Ausgaben ken-

sequent aufarbeitet, sondem den fiber

120 Jahre alten Text auch einem mit

heutigen Lesegewohnheiten ausgestat—
teten Publikum erschlieBen hilft.

Gerade fiir ein tieferes Verstfindnis

der methodischen Qualitfit, mit welcher

Bakunin in seinen historischen Analy-
sen und theoretischen Ausffihrungen
zu Werke geht, erweist sich das als sehr

hilfreich. Im Gewande eines zwanglos—
assoziativen Schreibstils bauen sich hier

Argumentationsstréinge einer subver-

siven Geschichtsbetrachtung auf, die in

ihrer Radikalitéit auch im libertéiren

Schrifttum ihrcsgleichen sucht. In wei—

ten Passagen von Staatlichkeit und

Anarchie gibt uns Bakunin auf die fiir

ihn typische Art, sprachgewaltig, kraft-

voll und fesselnd, eine ganz spezifische
Pcrspektive aufdas 19. Jahrhundert mit

seinen permanenten Erschiitterungen
und politischen Umwiilzungen. Dabei

léiBterden okonomistischen Determinis-
mus der marxistischen Geschichts—

mythologie weithinter sich,dechiffriert
vielmehr politisches Machtstreben und

den Expansionsdrang verfestigterHerr-

schaftsapparate als die treibenden Mo-

mente der blutigen Geschichte des

europiiischen Kontinentes. Gerade daB
er so konsequent den dialektischen Zu-

sammenhang von Autoritfitshorigkeit,
innerstaatlicher Unterdriickung und

aggressiv-imperialistischer Kriegs-
treiberei herausarbeitet, verleiht Ba-

kunins Untersuchungen, etwa am Bei-

spielderdeutschenReichsgriindung von

1871 ihren bleibenden Wert. Auch seine
Riickschau aIifdieRevolution von 1848/
49 fiihrt ihn zu Ergebnissen, mit deren

anarchistischcm Esprit er noch so man-

che lahme 150-Jahrfeier der jiingsten
Tage aufgemischt héitte. Wie schmerz-

lich vermiBte man in den letzten Mo-

naten doch einen Festredner, welcher

deroffiziellen historischcn Zunft einmal

Sfitze Wie diese ins Stammbuch ge-
schrieben héitte:

,,Eine Gesellschaft, die einen starken

Staat griina'en will , will sich notwendig
auch der Mach! unterwerfcn; die revo-

lutiona‘z‘re Gesellschaft dagegen will die

Macht abwerfen. Wie kb‘rmte man diese

zwei enzgegengesetzten und einander

ausschlieflenden Forderungen in Ein—

klang bringen? Sie miissen einander

notwendig paralysieren, wie das auch

Fotos:
Herby
Sachs/
Version

bei den Deutschen geschah, die 1848

weder die Freiheit noch den starken

Staat erlangt, sondern ganz in; Ge—

genteil eine schreckliche Niedcrlage
erlitten haben.

”

(S. 315 f.)
Der libertine Blick ausergangenheit

und Gegenwartstehtbei Bakunin immer

'in allerengstem Zusammcnhang mil

seinem leidenschaltlich vcrfochtenen

Projekt einer theoretischen Fundierung

und praktischen Organisation der so-

zialen Revolte im Hier und Jetzt. Dies

wird web] in kciner andercn Schrift des

anarchistischen Sozialrevolutionéirs so

greifbar wie in Slaatlichkcit undAnar—

chie, einem wahrcn Steinbruch revo-



lutionstheoretischerEinsichten,ausdem
Sich noch so mancher Brocken von ak-

tueller Brisanz herausbrechen lieBe.

Einem Kaleidoskop der Revolte gleich

jagt in lebendig—bunter Folge ein anar-

chistisches Highlight das andere. Auf—

grund der offenen, nur lose zusammem

gchaltenen Struktur der Schrift geréit
die Lektiire zu einer auch emotional
mitreissenden Uberraschungstour, in

deren Verlauf sich immer wieder neue

Facetten von Bakunins revolutionéirem

Dcnken éuftun. Zu den besten gehort
sichcrlich seine in prophetischer Vor—

raussicht und schon klassischer Formu—

lierung proklamierte Absage an die

Slaalssozialistischen Phantasien marxi-

stischer Provenienz:

”Sicbehaupten, daB ein [...] staatliches

JOCh
, cine Diktatur, ein unvermeidliches

“Rd von'ibergehendes Mittel zur voll—

Slfindigen Befreiung des Volkes sei:

AnarchieoderFreiheitistdasZiel,St'aat
Oder Diktatur—das Mittel. So istes also

Zur Befreiung der Volksmassen erst

“Gtig, sic zu knechten.

[...] Sie versichern, dafl allein die

Diktatur, natiirlich die ihre, die Freiheit

des Volkes schafi'en kann; wir dagegen

behaupten, dafl eine Diktatur kein

anderes Ziel haben karm als nurdas

eine, sich zu. verewz'gen. und Lia/3 sie in

dem Volk, das Sie ertrc'igt, nur Sklaverei

zeugen Lmd nc’ihren kann; Freiheit kann

nur durch Freiheit geschaflen werden,
d.h. durch einer: allgemeinen Volks-

aufstand und durch die freie Orga-
nisation der Arbeizermassen von unten

nach oben.
"

(S. 339)
In seinen Ausffihrungen fiber die Auf—

gaben der revolutionéiren Bewegung in

RuBland fibersetzt Bakunin seine theo-

retischen Vorgaben schliefilich in km-

krete politische Handlungsvorschlfige.

Auch hierin gelingt es ihm auf iiber—

zeugendeWeise, seine leidenschaftliche

Begeisterung fiir die Spontaneitfit der

revoltierenden Volksmassen mit einer

ganz m'ichtemen Analyse der politischen
und sozialpsychologischen Situation im

zaristischen RuBland zu verbinden und

darausdienéichsten praktischen Schritte
abzuleiten.

DieSouveréinitfitdiesesmelhodischen

Brfickenschlages allein wird wohl ftir

Libert'ére immer Vorbild und Ver-

pflichtung bleiben.

Unmittelbar an Bakunins Text

schlieBt sich im Anhang der Neuedition

das Vorwort von Hansjorg Viesel zur

deutschenErstausgabevonStaatlichkeit
und Anarchie aus dem Jahrc 1972 an

(S. 392-440). Auch das ein inhaltlich

gelungener Kunstgriff des Heraus-

gebers, mit dem die Lektiire dicser

bemerkenswerten Publikation einen in

jcder Hinsicht wiirdigen' AbschluB

findet. Bei Viesels Text handclt es sich

um ein zeithiston'sches Dokument von

besonderer Brisanz. Als Versuch einer

theoretischen Selbstfindung fiir die am

Beginn der siebziger Jahre neu er-

stehende anarchistische Bcwegung

konzipiert, schléigt uns hier aus jedcr
Zeile ein ganz energisches Ringen um

revolutionfire Erkenntnis entgegen, in

dem der kulturrevolutionfire Enthu—

siasmus der damaligen Zeit dcutlich

spfirbar wird. Mit dieser Produktivkraft

ausgestattet erreichen Viesels Aus-

fiihrungen, insbesondere bei der Be-

handlung von Bakunins Revolutions—

theorie ,,der unsichlbaren Lotsen im

Volkssturm“ (S. 417-420), fiber weite

Strecken ein inhaltliches N iveau, das in

der deulschsprachigen‘ Anarchismus—

literatur seinesgleichen sucht.

.AnlfiBlich eines Besuches von Ba-

kunin in’ derZijrcher Kolonie russischcr

Revolutionfire im Sommer 1872 be—

schrieb'eine Bekannte die Wirkung
'

seiner kraftvollen Personlichkeit wie

folgt: ‘

,;Bakunin is! nach Locarno zuri‘ick-
‘

gekehrl, aber in Ziirich sind die Spurer:

seines Aufertthalles noch spiirbar; in-

mitten der russischen Emigration kann

man ein Wager: bemerken, als sei ein

Dampfer vorbeigefahren.
”

(S. 21)
Wer an die Lektiire von Band 4 tier

Ausgewc‘ihlten Schriften Michael Ba-

kunins schreitet, sollte darauf gefaBt
sein, am Ende iihnlich aufgewijhlt 2n

sein. Der Rezensent will sich nicht

nachsagen lassen, den Hinweis auf

Risiken und Nebenwirkungen verséiumt

zu haben...

* Unter diesem Motto legte Max thllau

einmal dem interessierten Publikum die

Lektiire derBakuninschen Schriflen ans

Herz (zit. aus der Einleitung, S. 48)
'

** Die von ihm vorgenommenen Richtig-
stellungen von z.T. vollig sinncnlstcl-

lenden chrsetzungsfehlcm der 197261'

Ullstein-Ausgabe von Staatlichkeiz und'

Anarchie‘ weist Eckhardt detailliert auf

den S. 532-534 nach.

Michael Bakunin: Slaatlichkeit und Anar-

chie (1873). Herausgegeben und einge-

SF 3/99 [57]



leitet von Wolfgang Eckhardt. Ausge-
wahlte Schriften Band 4. Karin Kramer

Verlag. Berlin 1999. 543 8., DM 55,—

ISBN 3-87956-233—4

Bisher sind in der Reihe Michael Bakum'n:

Ausgewc'z'hlte Schriften im Berliner Karin

Kramer Verlag die folgenden Bande

erschienen:

Band]: GottundderStaat(1871).Einleinmg
Paul Avrich. 160 8., DM 22,—

Band 2.1 ,Barfikadenwetter“ und ,,Revo-

lutionshirnmel“ (1849). Artikel in der

,,Dresdner Zeitung“. Einleitung Boris

Nikolaevskij. 192 3., DM 24,—

Band 3: Russische Zustande (1849). Ein—
'

leitung Boris Nikolaevskij. 144 8., DM

22,—

WeitereTitel der aufzwolfBande angelegten
Reihe sind in Vorbereirung.

Als neueste Publikation ihres Herausgebers
ist vor kurzem erschienen:

Wolfgang Eckhardt: Bakunin und Johann

PhilippBecker. Eine andere Perspektive

aufdenBeginn der Auseinandersetzung

zwischen Marx und Bakunin in der

Ersten Internationale. In: IWK. Inter-

nationale wissemchafiliche Korrespon-

denz zur Geschichte der deutschen

Arbeiterbewegung, 35.Jhg., Marzl999,

Heft 1, S. 66—122.

Die Mnnatszeitung iiir Seihstarganisation

SELBSTVERWALTUNG in grossen Betrie-

ben - Entscheidungsstrukturen, Beteiliv

gung am Betrieb und Motivation - 20 Jahre
Wagner & C0_in
Lothringen, 150 km von der deutschen

G‘renze_ die Sicherheit

der Herrschenden Eine kri—

tische Bilanz_ Ersatz fiir

alle Sozialleistungen?m befiir-

wortet Atomenergie und Gentechnik ~ war—

um beteiligen sich TransFair, Fair Han-

deln, 3,-Welt-Organisationen und laden?

Ein Schnupperabo (5 Monate frei Haus

ohne Verliingerung) fiir 10 DM nur gegen
Vorkasse (Schein/Briefmarken/V—Scheck).

das einzige Adressenver- ,

zeichnis der Alternativen Bewegungen. Mit

ca. 12.500 Anschriften aus der BRD, CH, A

und internationale Kontaktanschriften mit

im Innen-

teil. 1.300 Zeitschriften mit zahlreichen Be—

schreibungen, Video- & Filmgruppen so-

wie Freie Radios. Ca. 280 Seiten (DIN A4)
fiir 30 DM zzgl. 4 DM Versandkosten, lSBN

3-924085-05-6. Bestellungen im lnternet

oder iiber: CONTRASTE e.V., Postfach 10 45

20, 69035 Heidelberg, Tel. (06221) 162467
Artikel im Internet: http://www.contraste.org
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Arthur Lehning
zum 100. Geburisicrg

van Johannes H/7mer

MitArthurLehningwirdamZBDktober
ein Mann 100 Jahre alt, der sich - erst in

der anarchosyndikalistischen Bewe-

gung, dann als Historiker - zeit seines

Lebens fiir cine Gesellschaft ohne Staat

und Kapital eingesetzt hat. Geboren am

23.10.1899 in Utrecht, studiert A. Leh-

ning nach Abiturund Militardjenst 1919

Wirtschaftswissenschaften in Rotter-
dam und spater in Berlin. Im gleichen
Jahr liest Lehning, der sich schon friih

fiirLiteraturundPhilosophieinteressiert
und 1924 in Paris die modeme Malerei

der Expressionisten, Kubisten, Futu«

risten und Konstruktivisten entdeckt,
zum ersten Mal ein Werk desrussischen

Anarchisten Michail Bakunin. In Berlin
hort er Vorlesungen von Werner Som-

bart und die des ersten Lehrstuhl-

inhabers fiir Sozialgeschichte in Deut-

schland, Gustav Mayer. Hier trifft er

den deutschen Anarchosyndikalisten
Rudolf Rocker und die aus den Mos-

kauer Gefangnissen entlassenen rus-

sischen Anarchisten Alexander Berk-

man und EmmaGoldman und engagiert
sich im Komitee fur die Verteidigung
von in der Sowjetunion verfolgten
Anarchisten und Sozialrevolutionaren;
Ebenfalls in Berlin arbeitet Lehning
seit 1922 als Korrespondent des Inter-

nationalen Antimilitaristischen Biiros

(IAMB), einer 1921 in Den Haag
gegn'jndeten und im wesentlichen auf

Holland beschrankten Organisation zur

Bekampfung von Militarismus und

Krieg.
Der Schwerpunkt seiner regen publi-

zistischon TaugkeitinderZeitzwischen
den beiden Weltkriegen liegt in der

Analyse der drohenden Kriegsgefahr.
1924 kritisiert er in seiner Broschiire

"Die Sozialdemokratie und der Krieg"

diesozialdemolcratischeRechtfertigung
von Verteidigungskriegen, die er bis

auf Karl Marx’ Haltung zum deutsch-

franzosischen Krieg- 1870/71 zuriick-

verfolgt. Demgegeniiber arbeitet Leh-

ning die anarchistische Tradition des

Generalstreiks als Reakn’on auf den

Kriegsausbruch heraus, Wie es schon

die 1.Intemationale Arbeiter-Assozia—

lion in einer Resolution des Briisseler

Kongresses 1868 gefordert hatte.

In den folgenden Jahren prazisierte er

diese Strategic gegen den Krieg. Er

schlug die Bildung von Fabrikkomitees

vor, die die Umstcllung der Produktion

ffirdieErfordemisse des Krieges unter-

suchen und entsprechendc MaBnahmen

dagegen vorbereiten sollten. Schon in
'

Friedenszeiten sollten die Arbciter aus

Protest gegen die Kriegsprodukljondie
Arbeit niederlegen, als Bcweis ihrer

Fahigkeit und Entschlossenheit, bei

Kriegsausbruch in den Generalstreik

zu treten. Der von Lehning zur Ver-

hinderung des Krieges vorgeschlagene

Generalstreik des Proletariats aller

kriegfiihrenden Nationen erforderte die

Uberwindung des "passiven Militaris-

mus" - von ihm definiertals die tatenlose

Hinnahme der Aufriistung durch die

Bevolkerung - und sollte die Soziale

Revolution einleiten, die mit der Ver-

nichtung von Kapital und Staat auch

den Militarismus und die Kriegsur-
sachen beseitigen wiirde. Die selb-

standig — ohne Anweisungen irgend-
welcherFiihrer Oder Paneien - handeln-

den Arbeiter batten mit der Durchfiih-

rung des Generalstreiks nicht nur den

durch blinde Unterwerfung gekenn-
zeichneten Geistdcs Militarismus fiber—

wunden, sondern gleichzeitig jene
ethisch-moralische Gesinnung an den

Tag gelegt, die "die Menschheit auf

eine hohere Stufe der Kultur" hebt und

fiir Lehning ein unentbehrlicher Be-

st'andteil der neuen libenaren Gesell-

schaft ist.

Wiewohl Lehning kein dogmatischer
Verfechter der Gewaltlosigkeit war,

wurzelte seine antimilitaristische Hal—

tung in jener in Holland sich seit dcr

Iahrhundertwende herausgcbildcten

Mischung aus religidsem Sozialismus

und einem durch Leo Tolstoi gepragten

Anarchismus, der mit Bart do Ligt und

ClamMeijer~Wichmanneinespezifisch
hollandischeTradition des gewaltfreien
Handelns entwickelte. Lehning war

sowohl in der niederliindischen wic in

der intemationalen anarchosyndikali-
stischen Bewegung tatig. Von 1932 his

1935 war er mit Augustin Souchy, Ale—

xander Schapiro und Rudolf Rocker

Mitglied im Sekretariat der Inter-

nationalen Arbeiter—Assoziation (1AA),
die Ende 1922 in Berlin als Zusam-

menschlquerwichtigstenanarchosyn-
dikalistischen Organisationen aus der

ganzen Welt gegriindet wordcn war.

1927 his 1934 redigierte Lehning mit



Albert de Jong', Augustin Souchy und

Helmut Rudiger den Pressedienst der

Intemationalen Antimilitaristischen

Kommission (IAK), die sich aus Ver—'

tretern der IAA und des IAMB zusam-

mensetzte. Hier wurden Kn'egsursachen
und -zie1e und die Abrfistungsverhand-
lungen in Genfdiskutiert, Informationen

fiber die antimilitaristische Bewegung

gesammelt und an ca. 800 Zeitungen
und Zeitschriften weitergereicht.

Im Pressedienst der IAK wurde Ende

der zwanzigerund Anfang derdreiBiger
Jahre eine fiir die anarchistische Theo-

riebildung bedeutende Diskussion fiber

die Methoden der Verteidigung einer

siegreichen Revolution gefiihrt. Leh-

ning und sein MitstreiterAlbertde Jong

lehnten fI'jr den Fall einer bewaffneten

Intervention von auBenjede gewaltsame

Verteidigung der Revolution - etwa

durch den Aufbau revolutionarer Mili-

zen oder eines roten Heeres wie in der

Sowjetunion — ab. Stattdessen pliidierten
sie ffirgewaltfreieAktionen wie' Streiks,

Boykott,Steuerverweigerung,passiven
Widerstand und Verweigerung jeder

Zusammenarbeit mit den Aggressoren.
In der Bildung einer Roten Armee und

der damit einhergehenden Zentralisie—

rung und Hierarchisierung sahen deJong

und Lehning die Gefahr eines Wieder-

aufbaus der gerade abgeschafften
Slantsmacht. Auch wenn diese Theorie

dcr gewaltsamen Verteidigung der Re-

volution mit dem anarchistischen An—

liegen, die Ziele in den Mitteln vor—

wegzunehmen, fibereinstjmmt, blieben

ihre Verfechter innerhalb der IAA in

dcr Minderheit, da die Mehrheit ange-

sichts des Faschismus in Deutschland

11nd Ital ien die Bewaffnung des Proletar

riats erwog.

Von Januar 1927 bis Juni 1929 gibt

Lehning die Avantgarde—Zeitschrifti10

(s.FR vom 23.8.1997) heraus, in der

alle neuen revolutionaren Strémungen

in Kunst und Politik zu Wort kommen

und die seine Uberzeugung widerspie—

gcln, daB "nur eine Revolutionierung

dCS gesamten Lebens" den Aufbau einer

herrschaftsfreien Gesellschaft ermog-

licht. Untersu’itzt wird Lehning dabei

Von dem fiir Architektur zustandigen

RedakteurJJPOud, Mitbegriindervon

"Dc Stijl" und dem fiir Film und Foto

Verantwortlichen Redakteur Laszlé

Moholy-Nagy. In der viersprachigen
-

auf niederlandisch, deutsch, englisch
Und franzbsisch erscheinenden -

Zeitschriftschreiben die Dadaisten Hans

Arp und Kurt Schwitters, der hier seine

Sonate in Urlauten erstmals veroffent-

licht, ebenso Artikel wie die Marxisten

Ernst Bloch und Walter Benjamin, die

Architekten Le Corbusier und Gerrit

Rietveld, die Anarchisten Max Nettlau,

Rudolf Rocker und Bart de Ligt, die

Maler Wassily Kandinsky, Piet Mon-

drian undElLisslrzky, der Schriftsteller

Upton Sinclair, dieFrauenrechtlerin und

Sexualreformerin Helene Stacker und

viele mehr. Lehning fordert in seinen

Beitragen die Freilassung der zum Tode

verurteilten amerikanischen Anarchi-

sten Sacco und Vanzetti, kritisiert die

Filmzensur in Holland und setzt sich
fiir ein Ende des Abtreibungsverbots
sowie eine radikale Reform der sexuel-

len und gesellschaftlichen Moral in

Holland ein. Nach dem Vorbild Franz

Pfemferts in der "Aktion" zur Zeit des

1.Weltkrieges versucht Lehning durch

den AbdruckoffiziellerDokumente und

von Zeitungsartikeln die Widersprfiche
und Liigen der veroffentlichten Mei-

nung aufzuzeigen.
1934 und 1935 legt er, der als Aus—

lander sich in Holland nicht mehr poli—
tisch betéitigen darf, seine Funktionen

bei derIAK, der IAA und innerhalb des

hollandischen Anarchosyndikalism-us
nieder. Sei letztes praktisches Eingreifen
fiihrt ihn im Oktober 1936 nach Spanien,
wo er als inoffizieller Vertreter der 1AA

vergeblieh versucht, in Gespréichen mit

ftihrenden spanischen Anarchisten die

Bijrokratisierung undZerschlagung der

Sozialen Revolution zu verhindem.

Um die Jahrhundertwende 1935/36
wird er Mitarbeiter des von ihm

mitgegriindeten "Intemationalen In-

stituts fur Soziale Geschichte" (IISG)
in Amsterdam. Durch seine Vermittlung

~

erwirbt das IISG die Sammlung des

anarchistischen Historikers Max Nett-

lau.

Seit 1939 baut Lehning in Oxford

eine englischeFilialedes IISG auf. Nach

dem Ende seiner Internierung im Juni

1941 ist er wechselweise in der nieder~

landischen Abteilungder BBC, im bri—

tischen AuBenministerium und fI‘jr das

US—Kriegsinformationsministerium in

London tiitig. 1947 erhalter die britische

Staatsangehorigkeit.
Im Februar 1952 f‘ahrt er nach Indo—

nesien, um in Jarkarta eine Bibliothek

fiir Soziale Geschichte aufzubauen,

deren etwa 15.000 Titel Lehning in

Reisen durch ganz Europa zusam-

mengekauft hat. Von 1954 bis 1957

lehrt er an der Universitat Jarkarta.

Von 1961 bis 1981 gibter im Auftrag
des IISG in sieben Banden das "Archives

Bakounine" heraus, eine nach Thcmcn

geordnete Sammlung der wichtigstcn
Werke Bakunins in der jeweiligcn Ori-

ginalsprache und einer franzosischcn

Ubersetzung.
Nach dem Ende seines aktiven anar-

chosyndikalistischen Engagements
1936,.das zeitlich mit dem Scheitem

der spanischen Revolution bzw. der

groBten anarchosyndkalistischcn Orga—

nisation, der spanischen CNT im spa—

nischenBilrgerkriegzusammcnl‘zillt,ist
Lehning als Historiker tatig und ficht

auf wissenschaftlichen Kongrcsscn, in

Vorlesungen und Votréigen auf dcr

ganzen Welt bzw. seinen Veraffcnt-

lichungen weiter fiirdas Ziel einer liber-

tarenGesellschaft,ffirderenEtablierung
er nun ~ statt des Generalstreiks - das

Mittel des Zivilen Ungehorsams vor'-

schlagt.
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ls im Marz 1933 die Natio-

nalsozialisten die Macht

fibemahmen, setzte eine mas-

senhafte Fluchtbewegung aus

Deutschland ein. Nach dem Reichs-

tagsbrand und dem Verbot der KPD

erfolgten die ersten Verhaftungswel-
len. Die Auflosung der Parteien im

Sommer 1933, die Zerschlagung der

Gewerkschaften und der ErlaB des

>>Arierparagraphen » stellten weitere

Abschnitte dieser Entwicklung dar.1

»Der Personenkreis, aus dem sich

die Emigration zusammensetzte, war

ungeachtet des gemeinsamen Gegners
und der von ihm ausgehenden Verfol—

gung ein recht vielfaltiger und keines-

wegs h0mogen<<.2 Evelyn Lacina defi-

niert die Person alstmigrant, »die

sich aus politischen, weltanschauli-

Chen, rassischen oder religiosen Griin—

den oder wegen dadurch bedingter

wirtschaftlicher Schwierigkeiten ge-

zwungen sah, den Machtbereich des

Nationalsozialismus zu verlassen<<.3

Diese Definition lafit auBer acht,

daB sich die Emigrationsgriinde viel-

fach fiberschnitten haben, und es er-

folgt eine Gleichsetzung der Emigra-

tionsgrfinde. >>Verfolgung aus weltan~

schaulichen, rassischen und religiosen

Griinden gilt als politisch bedingte

Verfolgung und evozierte entspre—

chenden politischen und politisieren-
den Widerstand.«4 AuBerdem ver-

nachlassigt diese Definition einen fiir
meine Thematik .wichtigen Aspekt,

daB besonders Frauen aus emotionaler

Gebundenheit mit ihren Lebenspart—

nem Deutschland verlieBen, ohne daB

sie gezwungen wurden, aus den ge—

nannten Verfolgungsgrfinden ins Exil

zu gehen. Zu ihnen gehorte z.B. Klara

Richter aus Koln, katholisch, Beruf:

Kassiererin. Sie verlieB Deutschland

1934 mit ihrem jiidischen Lebenspart-

ner Hugo Cahn. Ihr wurde die deut-

sche Staatsangehorigkeit aberkannt,

da sie »durch ihr Zusammenleben mit

dem Juden Cahn und durch ihre

Flucht mit ihm ins Ausland bekundet,

daB sie sich selbst aus der deutschen

Volksgemeinschaft ausschliefien

wollte (...), auch wenn gegen sie kein

Strafverfahren vorlag.«5 Ebenso folg-
te Luise Traunwieser, >>deutsch-

b1iitig<<, aus Hannover dem judischen
Arzt Dr. Arnold Heymann im April
1937 nach Spanien.6

Weiterhin leidet diese Definition
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unter »der Vemachlassigung der Dau—

er des Emigrationsvorgangs: Emigra-
tion der dreifliger Jahre erscheint als

langfristiger dauerhafter Vorgang.
Dies macht die Emigranten anfallig
fiir politische Wandlungen und fiihrt

zur standigen Bewegung, zur Flucht

als Dauerzustand.«7 Eine von ihnen

war z.B. Antonie Stemmler, Lehrerin

aus Hilterfingen. Seit 1932 gehorte sie

der KPD an. 1933 emigrierte sie nach

Prag. 1936 wurde sic in Prag verhaftet

und verlor das Aufenthaltsrecht. Sie

gelangte nach Frankreich und ging
1937 nach Spanien. In Spanien arbei-

tete sie als Krankenpflegerin bei den

Intemationalen Brigaden im Sanitats—

zentrum von Murcia. Nach dem Spa—
nischen Biirgerkn'eg emigrierte sie

nach Frankreich und kam ins Internie-

rungslagerGurs. 1941 wurde sie an

die Gestapo ausgeliefert und dem KZ—

Ravensbriick iiberstellt<<.8
‘

Die von mir thematisierte Gruppe
verlieB Deutschland zu einem groBen
Teil 1933. Von den 163 erfaBten

Frauen lebten seit 1933 his zum Aus-

bruch des Spanischen Biirgerkrieges
45 Frauen (28 %) in Spanien. 18 Frau-

en (11%) verteilten sich auf die Emi-

grationslander Frankreich, Tschecho—

slowakei, Danemark, UdSSR,

Holland, Schweiz und das Saarland.

Wobei dieLander, je nach Auswei—
‘

tung des nationalsozialistischen Regi—
mes wechselten. Aufgrund der Quel-

lenlage lafit sich bei den fibrigen Frau-

en kein genaues Emigrationsjahr fest-

stellen. Unbeantwortet bleibt, wievie—

le Frauen direkt aus Deutschland ka-

men, um die Spanische Republik zu‘

unterstiitzen.

__

Die Griinde
fur die Emigration

Die Frauen, die ab 1933 Deutschland

verlieBen, kamen aus allen sozialen

Schichten und gehorten den unter—

schiedlichsten Berufsgruppen an.9 Die

Grijnde, die sie ins Exil zwangen, wa-

ren vielfaltig. Es waren politische
und/oder rassische, weltanschauliche,
emotionale und soziale Griinde. Ein

Teil der Frauen, (30, 18%) emigrierte
mit ihren Ehemiinnem oder Lebens-

par’tnem. Eine von ihnen war Jeanne

Stern, gebiirtige Franzosin. Sie lebte

seit ihrem 18. Lebensjahr in Deutsch-

land und war mit Kurt Stern verheira—

tet. 1hr Mann kam aus einer deutsch-

jiidischen Familie und war Leiter der

kommunistischen Studentenfraktion

in Berlin. Jeanne Stern ging im Mai

1933 mit ihrem Mann ins Exil nach

Paris. Sie selbst wurde 1934 KPD—

Mitglied.10
Der Antisemitismus der National-

sozialisten zwang viele Menschen jii-
discher Herkunft in die Emigration.
Viele von ihnen hatten vielleicht das

>>Dritte Reich« vollkommen unpoli—
tisch hingenommen, wenn ihnen nicht

durch die antisemitische Propaganda
und Politik und die im offentlichen

Leben einsetzenden Progrome die

Flucht ins Ausland aufgezwungen
worden ware.

Beispielsweise Leonie Sachs, geb.
1908 in Berlin. Sie kam aus einer jii—
dischen Familie und war Professorin

fiir Spanisch. Ihr Mann arbeitete als

Botschaftssekretar der Spanischen

Republik in Berlin. 1933 emigrierte
sie mit ihrem Mann nach Spanien. Ihr

Mann arbeitete als Dozent fiir deut—

_sche Sprache an der Universitat von

Madrid. Sie arbeitete im Centro de

Estudios Histéricos Von Madrid. 1937

wird die Familie gezwungen, Spanien



Barcelona, August 1936,Foto_: Gerta Taro

aufgrund des Burgerkriegs zu verlas:

sen. Sie emigrierte nach Frankreich

und im August 1937 mit Hilfe des na-

tionalen Flfichtlingskomitees und der

Vereinigung jfidischer Frauen in die

USA. In Spanien engagierte sich Leo—

nie Sachs in der judischen Vereini—

gung und in der Flfichtlingsorganisati-
on von Madrid.ll Ebenso emigrierte
Hilde Friedmann (Cahn-Lohner), geb.
1909 in Rixdorf (heute Berlin-

Neukolln) 1933 mit ihrem Mann Mo—

schek Friedmann auf Anraten der jfi~.

dischen Gemeinde von Berlin, nach

Spanien, nachdem sie eine Auseinan-

dersetzung mit einem NSDAP—Mit-

glied hatte und eine Hausdurchsu-

chung stattfand. In Barcelona arbeite—

te sie zunachst in der Textilbranche

und hatte Kon‘takt zu Deutschen, die

in Barcelona den judischen Kultur—

bund gegrfindet hatten.12

Als >>politisch Exilierte<< bezeichnet

H.-A. Walter alle Personen, >>die,

gleichgijltig welcher Nationalitéit und

Rasse, Deutschland und die spater
von diesem annektierten Staaten we—

gen des drohenden oder an die Macht

gelangten Faschismus verliefien oder

deshalb nicht mehr dahin zuriickkeh-

ren konnten oder wollten, und die im

Ausland in irgendeiner politischen,

publizistischen oder kfinstlerischen:

Form, direkt oder indirekt, gegen den

deutschen Faschismus Stellung ge-

nommen haben.«‘3

Nach dieser Definition gehort die

von mir erfafite Personengruppe zu

den >>politisch Exilierten<<, da sie

durch ihr unterschiedliches Engage-
ment auf der Iberischen Halbinsel di—

rekt und indirekt gegen die deutsche

Intervention in Spanien Stellung be-

zogen haben.

Eine Definition, die sich Starker auf

die Grfinde fur eine politische Emi—

gration bezieht und nicht die Tatigkei-
ten im Exil ben’icksichtigt, gibt Peter

Steinbach. >>Aus politischen Griinden

mufite mithin jemand emigrieren, der

sich 1) in einem auf Konsequenzen

drangenden Gegensatz zum Regime
befand und keine Moglichkeit zur

Partialfibereinstimmung sah, 2) ein—

deutig politische Ziele besafi, die von

auBen weiter verfolgt und befordert

werden sollten, und 3) sich bewuBt

war, daB die auf Feindschaftsverhéilt-

nissen aufgebaute Politikvorstellung
der Nationalsozialisten sich auch ganz

individuell auswirken muBte.«14

Nach diesen Kriterien erfolgte fiir

die fiberwiegende Anzahl der Frauen

eine Emigration aus politischen Griin—

den. Besonders, weil ein Teil der

Frauen politisch organisiert war.

Die Mehrheit der Frauen gehorte
der KPD (16) an, ein Teil der SPD (4)
oder anderen linksorientierten Orga—
nisationen (10).15

Aus politischen Grfinden emigrierte
Z.B. Golda Friedemann, Bijroange—

stellte, spater freischaffende Mode—

zeichnerin. Sie war seit 1931 KPD-

Mitglied, spéiter trat sie in den
>>Kampfbund gegen Faschismus<< einf

Golda Friedemann arbeitete aktiv in

der Strafienzelle der KPD in Hallen—

see und war 1933 die Leiterin der ille-

galen Fiinfergruppe Hallensee-Eich-

kamp, welche unter anderem die ille-

gale Zeitschrift >>Rote Fahne<< ver—

trieb. Nachdem die Gestapo zwei

Hausdurchsuchungen bei ihr durch-

ffihrte, ging sie 1934 mit ihrem Ehe—

mann Max Friedemann in die Emigra-
tion nach Spanien.16

Gees Helberg, eine gebiirtige
Hollanderin, lernte auf einem interna-

tionalen anarchistischen Jugendtref—
fen in Leipzig ihren spateren Ehe—

mann Paul Helberg kennen. Nach der

Heirat 1930 zog sie nach Deutschland

‘und trat 1932 in die KPD ein. Am

17.6.1933 wurde sie verhaftet und

von Juli bis September 1933 war sic

in >>Schutzhaft<<. Sie gelangte illegal
fiber die Grenze bei Aachen, fiber Lil-

le nach Paris, dann nach Spanien.I7
Marietta (Etta) Federn-Kohlhaas hatte

in Berlin Kontakt zur anarchistischen

Bewegung und engagierte sich im

>>Syndikalistischen Frauenbund<<

(SFB). Sie verlieB bereits 1932

Deutschland, da sie Morddrohungen
. aufgrund ihrer Rathenau~Biographie18

erhielt. A'ufierdem hatte sie nach und

nach ihre Einnahmequellen verloren,

da sich ihre Verleger und Redakteure

vom Druck reaktionarer, antisemiti-

scher Krafte einschijchtem lieBen und

ihr keine Auftrage mehr erteilten.

1932 emigrierte sie nach Spanien,

49jéihrig, als Alleinerziehende mit

zwei Stihnen.19
- Olga Ewert aus Konigsberg, Biblio-

thekarin, war seit 1925 KPD-Mit-

glied. 1933 ging sie im Auftrag der

KPD nach Danemark. Dort war sie

Sekretéirin in der Emigrationsleitung
der KPD. 1937 ging sie nach Spani—
en.20
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Die Griinde, die deutsche Frauen in

die Emigration zwangen, waren nicht

nur vielfaltig, sondern es gab viele

Uberschneidungen. Ein Beispiel da—

fiir ist Lisa Freud, die aus einer jfidi—

schen Familie in Hamburg stammte.

Sie studierte Medizin und legte ihre

Staats— und Doktorarbeit in Frei-

burg/Breisgau an der dortigen Uni-

versitat ab. Anschliefiend arbeitete sie

als Arztin im Krankenhaus von Bam—

berg. Sie war Mitglied der KPD.

Nach der Machtergreifung der Natio-

nalsozialisten wurde sie 1933 aus ih-

rer Tatigkeit als Arztin entlassen. Sie

emigrierte gemeinsam mit C. Coutel-

le, ihrem spéiteren Ehemann, in die

UdSSR. In einem sowjetischen Kran-

kenhaus spezialisierte sie sich als La—

borarztin. 1937 begab sich Lisa Freud

mit ihrem Mann C. Coutelle nach

Spanien.(...)2‘
.

Das Exil schfitzte zwar die Emi—

granten vor dem direkten Zugriff der

Gestapo, aber nicht vor weiteren

Schikanen und Verfolgungen, was

Hilda Adler und ihr Bruder Arthur er—

fahren mufiten. Hilda Adler emigrier—

te aus rassischen und politischen
Grfinden 1933 mit ihrem Bruder nach

Spanien. Von Spanien aus zogen sie

weiter nach Lissabon. Im Dezember

1933 wurden sie aus Portugal nach

Spanien ausgewiesen »wegen Ver—

breitung des ‘Braunbuches’ fiber den

Reichstagsbrand und anderen politi—

schen Schriften.«22 In, Madrid ver-

suchten sie ihren Lebensunterhalt zu

bestreiten, indem sie antifaschistische

Literatur vor und in deutschen Buch-

handlungen, Clubs oder Restaurants
verkauften. Die deutsche' Botschaft

intervenierte, so daB ihnen ein Haus-

und Verkaufsverbot erteilt wurde.23

Die Gruppe DAS

in Barcelona

Spanien war das einzige Land Euro-

pas, in dem die Anarchisten eine do-

minierende Kraft in der Arbeiterbe-

wegung waren. Im Gegensatz zur

Westeuropaischen Arbeiterbewegung

fand die Theorie des Anarchismus in

Spanien einen fruchtbaren Boden.

Die Gruppe DAS in Barcelona

grfindete sich wie andere Emigranten—

gruppen in Stockholm, Amsterdam

und Paris, nachdem die Nationalso—
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zialisten 1933 an die Macht kamen.

Sie setzte sich aus den von Hitler ver—

folgten anarchistischen und anarcho-

syndikalistischen Militanten zusam-

men. Die Gruppe DAS von Barcelona

befand sich seit ihrer Grfindung 1933

in einer sehr schwierigen Lage, da die

Verfolgung der anarchistischen Be—

wegung in Spanien einen Aufbau der

Gruppe und die Kontaktaufnahme er-

schwerte. Die spanischen Anarchisten

befanden sich in der Illegalitéit nach

den Januar—Dezember Aufstéinden.

*Die hohe Anzahl der politischen Ge—

fangenen, besonders nach der N ieder—

schlagung des Bergarbeiteraufstandes
1934 in Asturien, stfirzte die Familien

in Hunger und Elend.24 Dazu kam die

generelle 6konomische Situation.

Schon vor 1933 gab es eine hohe Ar-

beitslosigkeit in Barcelona. Der Staat

zahlte kein Arbeitslosengeld und die

CNT hatte kaum finanzielle Mittel,
um ihre Mitglieder zu unterstfitzen.

Die wachsende Zahl der Emigranten
in Barcelona hatte trotz legaler Einrei-

se Probleme, eine Arbeit zu finden.

Schwierig gestaltete sich auch der

Neuanfang fiir Arthur Lewin und sei-

ne Frau Martha (Wiistemann) aus Lei-

pzig, in Barcelona. Arthur Lewin emi-

grierte 1933 nach Barcelona. In Bar-

celona arbeitete er fiir eine Firrna, die

Firmenschilder ‘und Werbematerial

herstellte, als Schriftenzeichner.25 Ein

Jahr nach seiner Emigration folgte
ihm seine Frau Martha mit ihrem ge—

meinsamen Kind. Als Anlaufstelle

diente die Wohnung von Helmuth Rii-

diger, einem der wichtigsten Theore-

tiker des deutschen Anarchosyndika—
lismus und seiner Frau Dorothea Rii-

diger. 1933 emigrierten die Rudigers
nach Spanien, beide waren FAUD—

Mitglieder, und Dorothea gehorte
dem syndikalistischen Frauenbund

an. Ihre Schwagerin Irma Gotze und

ihr Mann Ferdinand Gétze folgten ih-

nen Anfang 1935.26

Martha Wfistemann (Lewin) trug
zum Lebensunterhalt der Familie bei,
indem sie zunachst bei deutsch—jiidi-
schen Familien Wiische wusch; kurz—

zeitig konnte sie auch, gedeckt durch

ein spanisches Dienstmadchen, als

deren Gehilfin bei reichen Spaniem
unterkommen. Spater fand sie eine

Anstellung in der Textilbranche in

Barcelona. Ihr Mann ging nach Mad-

rid, nachdem die Firrna, in der er be-

schaftigt war, seinen Lohn kiirzte. Er

sah seine Familie in Barcelona nur

selten und kehrte erst kurz vor Aus—

bruch des Burgerkriegs dorthin

zuriick.27 Martha Wfistemann (Lewin)
erinnert sich an diese Zeit: »M'an hatte

wiltsch'aftlich schwer- zu kampfen, je-
der mufite auf seine Art durchkom—

men. Man habe sich Solidaritiit erwie-

sen, aber nicht ‘schmarotzt.’ »28

Ffir die deutschen Anarchisten er-

wiesen sich nicht nur die sprachlichen
Barrieren als schwierig, sondern auch

‘die praktischen Beziehungen zu den

Syndikaten. Nach den FAUD-Statu-

ten schlossen sich die arbeitenden

Emigranten den ents‘prechenden Be-

rufssyndikaten der CNT an, aber ffir

die meisten Emigranten war es ein

rein formaler Akt, ohne einen prakti—
schen Bezug zu der Organisation.29

Aber es gab auch andere, wie Mart—

ha Wfistemann (Lewin), die es als ihre
'

Chance sah, sich zu integrieren und

Kontakt zu einheimischen Gesin—

nungsgenossen zu suchen. Sie hatte

Kontakt zu »Juventudes Libertarias<<,

der Jugendorganisation der CNT. Ihre

Tochter schulte sic in die katalanische

Staatsschule »Esquella Industrial<<

ein. Sie nahm an den gesellig—politi—
schen Ausflfigen der Jugendorganisa—
tion der CNT teil. Durch ihre Kontak—

te war sie bei Ausbruch des Spani-
schen Bflrgerkriegs in die revolu—

tionaren Aktivitaten der CNT und ih—

rer Jugendorganisationen voll inte-

griert.30
Doch der groBte Tei] der Gruppe

DAS lebte sein eigenes Leben und im

Vordergrund stand die eigene Exi-

stenzsicherung. Auch die Herausgabe
der Zeitschrift »Die Intemationale<<,

Anarchosyndikalistisches .Organ, her-

ausgegeben vom Sekretariat der

I.A.A, konnte nicht dariiber hinweg-

tauschen, daB es an gemeinsamen po-

litischen Aufgaben mangelte und fast

alle DAS Mitglieder isoliert vonein-

ander ihr Leben bestritten. Erschwe-

rend kam das Fehlen einer Zusam-

menarbeit zwischen CNT und der

Gruppe DAS hinzu.“

H. Rudiger schreibt in einem Brief

an R. Rocker und Mollie Steimer:

»Unser einer fuhlt sich hier oft als

‘unerwfinschter Auslander’ (...) Tra—

gisch ist, dafl man selbst als Fliicht—

ling von der spanischen Bewegung als

Organisation nicht die geringste mate—



rielle Hilfe oder auch nur Beistand bei

der Schaffung von Arbeitsmo'giich-
keiten erhalten kann. In diesem Punkt

besteht 100% Desinteresse.«32

Auch als im August 1934 eine Ver-

sammlung gegen den deutschen Fa-

schismus stattfand, zeigten die spani~
schen Genossen keinerlei Interesse

fiir die Veranstaltung.33
Zusammenfassend ergibt sich fol—

gendes Bild fiber den sozialen Zu'sam-

menhalt der Mitglieder der Gruppe

DAS: >>Recht und schlecht existierte

also die Gruppe DAS bis zum Aus—

bruch des Biirgerkriegs, ein Zentrum

der Kommunikation und doch zerris—

sen durch personliche Streitereien und

endlos-fruchtlose Diskussionen fiber

die Spanischen Vorgange, die sie nicht

beeinflussen konnten, und die

Schreckensnachrichten fiber die Ver~

folgung der Gesinnungsgenossen in

Deutschland, bei denen sie ebenso

ohnmachtige Zuschauer blieben.«34

Die anderen politischen
Gruppierungen

Bereits im Sommer 1933 gab es zu-

mindest in Barcelona einen kleinen

linken Zirkel. Am 1. Juni 1933 erschi-

en die Zeitschrift >'>Der Antifaschist<<.

Diese Zeitschrift erschien 14—tagig in

spanischer und deutscher Sprache.

Parteipolitisch war die Zeitschrift

nicht festgelegt, obwohl die Tendenz

zu kommunistischen und linkssoziali-

stischen Positionen erkennbar war.

Die Themen in dieser Zeitschrift be-

handelten fiberwiegend das »Dritte

Reich<<, die Aktivitaten der National-

sozialisten im Ausland und beschaf—

tigten sich mit der auslandsdeutschen

Kolonie in Spanien.35 Der Herausge-.

ber war_Ludwig Stautz.36 Die Emi-

granten, die politisch organisiert wa~

ren und fiber die entsprechenden Kon—

takte verffigten, wurden von den spa—

nischen Parteien, Gewerkschaften

und Verbéinden unterstiitzt.

Vor Ausbruch des Bflrgerkriegs
I936 lebten etwa 40 bis 60 deutsche

Kommunisten in Barcelona. Kleinere

Gruppen von Kommunisten gab es

auch in Madrid, wahrscheinlich auch

in anderen gréBeren Stéidten.37

Die deutschen Kommunisten lebten

in einem eher unauffalligen Emigran—

tenmilieu. Dies hing damit zusam-

men, dali bis zum Beginn des Spani-
schen Burgerkriegs die spanische KP

(PCE) vollig unbedeutend war. 1m

Gegensatz zu Deutschland fehlte der

Spanischen kommunistischen Partei

eine Massenbasis. Sie war zwar Teil

der kommunistischen Komintem und

ahnlich im organisatorischen Aufbau

gegliedert, aber sie hatte keinen nen-

nenswerten politischen EinfluB bis

zum Ausbruch des Spanischen Bfir—

gerkriegs, auch wenn die Komintem

zum Aufbau der kommunistischen

Partei Spaniens Mitglieder der KPD

nach Spanien schickte. Zum Beispiel
sollte die Publizistin Magarete Buber—

Neumann aus Potsdam im Februar

1933 unter dem Decknamen Else

Henk fiir die Komintem in Madrid

tatig sein.3g

Die Zusammensetzung der Kom-

munisten war heterogen und bildete in

Barcelona ein relativ geschlossenes
Milieu mit eigenen Strukturen von

Beziehungen und einer gleichfalls
charakteristischen Subkultur.39 Die

kommunistischen Emigranten setzten

sich aus Kommunisten zusammen,

die offen zu ihrer Parteizugehorigkeit

standen und die, soweit es das Umfeld

ermoglichte, politisch aktiv waren.

Eine Gruppe von organisierten Kom—

munisten bildete das 1935 gegriindete

»Théilr'nann—Befreiungskomitee<<.4O
Dieses Komitee organisierte Demon—

strationen vor der deutschen Bot-

schafi in Madrid und Barcelona.41 Zur

KP-Gruppe Barcelona gehérte auch

Golda Friedemann, die, wie bereits

erwahnt, aus rassischen und politi—
schen Griinden 1934 nach Barcelona

emigrierte. Sie beteiligte sich aktiv an

den Vorbereitungen fur die Volks-

olympiade.42
Die Volksolympiade war als Ge-

genveranstaltung fiir die Olympischen

Spiele 1936 in Berlin geplant.
Es gab aber auch Kommunisten, die

ihre Parteizugehorigkeit nicht zuga-

ben und konspirativ arbeiteten, indem

sie Kundschafter fiir die Komintem

oder andere kommunistische Stellen

waren. Es waren Spitzel, die das Emi—

grantenmilieu observieren sollten.43

Bis zum Ausbruch des Spanischen

Burgerkriegs hatten sie eine unbedeu-

tende Rolle.

Im Verlauf des Spanischen Burger-

kniegs etablierten sie sich aufgrund ih—

rer Sprach- u. Landeskenntnisse zu

Katalonien/Aragonien 1936,Foto: Gena Taro

Funktionseliten. Zu einem der bedeu~

tendsten NKWD-Agenten wurde Al-

fred Herz. Alfred Herz emigrierte von

Amsterdam 1934 nach Barcelona. In

Barcelona hattever wahrscheinlich ei—

ne Buchhandlung fiir deutsche und

ausléindiSche Literatur, die ihm er-

moglichte, Kontakt zu den verschie-

,denen Emigrantenmilieus aufzubau-

en. Aufgrund seines Wissens erlangte

er die Funktion eines Polizeichefs,

Vernehmungs— und Folterspezialisten.
Er war verantwortlich fiir die Verfol—

gungen aller nicht »linientreuen«

Kommunisten vom Herbst 1936 his

zum Sommer 1937. Ihm oblag die

Aufgabe, Trotzkisten, Anarchisten,

Sozialdemokraten und >>abtriinnige<<

Kommunisten auszuschalten. Bei die-

ser Aufgabe war ihm seine Frau‘
Kathe Herz behilflich. Sie arbeitete

mit ihrem Mann zusammen bei der

Verfolgung von Deutschen, die auf

der >>Schwarzen Liste« standen. Auch

Gertrud Schildbach avancierte Zur

NKVD-Agentin.44
Ein Teil der Emigranten gehorte

den deutschen Splitterparteien wie der

Sozialistischen Arbeiterpartei und der

kommunistischen Opposition an, oder

es waren Trotzkisten. Beispielsweise

Auguste Marx. Sie war Mitglied der

sozialistischen Arbeiterjugend und

der SAP.45 Eva Sittig-Laufer war Mit—

glied der KPO.46 Die Mitglieder die-

ser Splittergruppen organisierten sich

in der Spanischen POUM, wie z.B. die

beiden oben genannten Frauen.

SchlieBlich gab es noch Emigran-
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ten, die der Sozialdemokratischen

Partei Deutschlands (SPD) angehér-
ten und nach der Machtfibernahme

der NSDAP ebenfalls ins Exil ge-

zwungen wurden. Eine von ihnen war

die Journalistin Ilse Wolf (16 Reviera.

Sie emigrierte 1935 nach Spanien.
Die spanische Schwesterpartei PSOE

hatte ihre eigentliche Machtbasis in

dem von ihr kontrollierten Gewerk—

schaftsverband UGT. Die internen

Streitigkeiten zwischen PSOE und

UGT ffihrten zu einer tiefen Spaltung
und Handlungsunfahigkeit bei Aus—

bruch des Burgerkriegs. Historische

und national bedingte Unterschiede

lassen einen Vergleich kaum zu. Die

PSOE war nicht nur viel jiinger als

die SPD, sie hatte auch niemals eine

annahernde Anhéingerschaft wie die

Deutsche Sozialdemokratische Partei

Deutschlands.47
’

Es ist anzunehmen, daB die histo—

risch nationalen Unterschiede der

PSOE und SPD, das Desinteresse der

Exil-SPD und die intemen Konflikte

zwischen PSOE und UGT den Auf—

bau bzw. die Existenz eines sozialde-

mokratischen Emigrantenmilieus ver-

hindetten.

Fotos wurden aus dem Buch: Irme

Schaber: Gerta Garbo -— Fotrepor-

terin im spanischen Biirgerkrieg,

Jonas Verlag, Marburg 1994 ent-

nommen.
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Ernst :F'edems'
Versthhe zur

"

PsyChoa‘na'lyse .1
v

‘

dfies. Terrors

Dieses Buch ist von auBerordentlicher

Bedeutung, denn es enthalt wertvolle

Erstveroffentlichungen im Hinblick auf

das System der nationalsozialistischen

Konzentrationslagerund, generell, zum

Versuch einerPsychologiederextremen
staatlichen Gewalt, die durchaus vom

fiblichen Verstéindnis dieser Dinge ab—

weichen. Es ist dem Kolner Pedagogen
und Publizisten Roland Kauthold zu

verdanken, dais hier erstmals die friihen

psychologischen Studien ErnstFederns

zur Funktionsweise des absoluten Ter-

rors des nationalsozialistischen La-

gersystems aus der Sicht eines Betrof—

fenen und zugleich Wissenschaftlers in

einem Band zusammengetragen wor-

den, fur die es weder unmittelbar nach

dem Kriegsende 'noch in spateren Jahr—

zehnten ausreichend Beachtung gab.

Ernst Fedem war als politischer

Gcfangener, der (Iotzkistisch orientiert

War - die Kategorie des judischen

Haftlings kam spater hinzu - sieben

Jahre lang in den Konzemrationslagem
Dachau (1938) und Buchenwald (von

1938 bis zur Befreiung) inhaftiert,

nachdem er — in der Zeit des Austro-

faschismus - bereits ein Jahr lang in

ostcrreichischen Gefangnissen hatte

zubrin-gcn mfissen. In Buchenwald ist

ergefoltert worden, in der gleichen Art,

die Jean Amery beschrieben hat. Wie

man achtJahre unter solchen extremen

Bedingungen nicht nur fiberleben kann,

sondem auch als Personlichkeit fiber-

stehen kann, zeigt der osterreichische

Psychoanalytiker und Sozialtherapeut
EmstFedern in seinen Studien und Auf—

tritten als Zeitzeuge: Er hat sich in eine

Doppelrolle begeben, indem er die pas—

sive, die unemagliche Seite als vogel-
freies OpferderNationalsozialisten,das

jederzeit der absoluten Willktir ausge-

setzt war und dessen Uberleben als

judischerpolitischer Gefangener unab-

lassig bedrohtwar, mit deraktiven Seite

des wissenschaftlich-rationalen Beo-

bachters und Analytikers der ihn um-

gebenden Zustande relativieren konnte.

Diese Uberlebensstrategie, in der die

Verschiebung von Leid zur niichtemen

Sachlichkeit, zur Beschfiftigung mit

Wissenschaft, oder aber mit Kunst oder

Literatur Oder unerschiitterlichen poli-

tischen oderreligiosen Uberzeugungen,
in denen die Hoffnung an ein sinnvolles

Leben nach der Zeit der Qualerei und

derTodesangstentscheidend ist, jeman-
den rettet, indem es ihn innerlich

teilweise aus der Unertréiglichlkeit der

Situation hemusbringt und einen Bruch—

teil von individueller Autonomie wie-

derherstellt, finden wir ja bei manchen

Uberlebenden von Arbeits- und Kon—

zentrationslagem, in denen -

gemessen

an den Zustfinden in den Vemichtungs»

lagern - bessere Uberlebensbedin gun—

gen geherrscht hatten. Dies trifft auch

auf Buchenwald zu. So ist es Ernst Fe-

dem bis heute gelungen, die vemunft~

gepréigte Annaherung an den erlebten

und erlittenen Terrorbeizubehalten und

sich nicht von der emotionalen Wucht

seinerErfahrungen {iberrollen zu lassen;

was fiir manche der KZ-Uberlebenden

noch stets fiberlebenswichtig ist. Das

wiederum bedeutet fiir Nachgeborene
ein doppeltes Lemen: die Reaktionen

der Uberlebenden intellektuell und

emotionell zu erfassen, und, wie im

Falle von Ernst Federn, sich darfiber

hinaus mit seiner intellcktuellcn Anal-

‘yse des NS—Terrors auseinanderzu-

setzen.

Die wiederum ist ein kostbares Zcug—
nis. waren seine Studien friiher verdi—

fentlicht worden, hatten beispiclsweise
viele Jahre der Mythologisierung dcr

Zustéinde im Konzenuau‘onslager Bu-

chenwald vexmieden werden konnen.

Denn Fedem war als Trotzkist immer

ein AuBenseiter, was im KZ Buchcn-

wald von besonderer Bedeutung und

besonderem Risiko war, denn dort hat-

ten ab 1939 deutsche kommunistische

Haftlinge als sog. ”Funktionshiiftlinge“,
autorisiert von der SS, die Haftlings-
selbstverwaltung fibemommen. Gemafi

dem ,,Teile und herrsche“—Prinzip der

Nationalsozialisten fie] ihnen somitdic

Machtposition zu,dieArbeitseinteilung,
den Transport zu AuBenkommandos

und die Deportationen in Vemich tungs—

lager entscheidend mitbestimmcn zu

konnen. DaB dabei durch die kom—

munistischen Funktion'are die eigenen,
als zuverlfiSsig und bedeutend ange-

sehenenParteimitgliederbevorteiltwur-
den, wahrend die Anhanger der Links-

opposition Oder Einzelganger solchcn

Arbeitskommandos zugeteilt wurden,

in denen e'in Uberleben eher unwahr-

schei-nlich war, war eine Folge davon.’

Ohne dies hierals AuBenstehendenach-

traglich verurteilen zu wollen, muB kon-

statiert werden, daB diese Tatsache

dennoch insbesondere {fir die Uber-

lebenden, die damals keine orthodoxcn

Kommunisten und dadurchwbenach-

teiligt waren, einen nach wie vor

schockierenden Sachverhalt darstellt,

fiberden sienicht hinwegkommen. Dies

gilt auch fur Em’st’Eedern. In dem Film

,,Uberleben im Terror - Ernst Fedems

Geschichte“ (1992) von Wilhelm R6-

sing und Marita Barthel—Rosing gehter
- ebenso wie in seinen Schriften -
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ausffihrlich auf seine diesbeziiglichen

Erfahrungen ein.

Seine Schriften sindjedoch nicht nur

wegen der Dekonstruktion des Soli-

_ daritétsmythos unter den politischen

Gefangenen unreiipiert geblieben. In-

dem Federn Aussagen zur Psycho-

pathologie des Volkermords und der

Analyse des mensehlichen Verhaltens

in Eeremsitualionen machte, enma-

tionalisierte er dies gleichzeitig. So

betom er in seinen Studien mehrmals,

daB im NS-Regime unter ganz kon-

kreten Rahmenbedingungen psychische
Mechanismen wirksam werden konn-

_ ten, die keinesfalls nur als typisch
deuzsch betrachtet und somit leichthin

abgetan werden dilrften,sondem gerade
in der universellen Gfiltigkeit ihre

konkrete Gefahr bergen wiirden.

,,Aber selbst wenn man zugibt.

dafi die Regression in den Sa—

dismus eine allgemein mensch-

liche Erscheinung ist, wird man

doch entgegenhalten, dafl Mas-

senverbrechen, wie sie in den

deutschen K .Z.s begangen wur-

den, eine Ausnahme in der

menschlichen Entwicklung bil—

den. Wie gesagt, kann das nur in

m
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Scheerbarth und Erich Késtner, inter-

pretiert vom Magedeburger Lieder—

macher Gregor Hause. Enth'ailt u. a.

«Der Revoluzzer», «Bonzenblues»,

«Requiem fiir Sacco und Vanzetti».

Die praflvofle CD kostet DM 15,- 2291.
Porto, ab 5 Stiick sogar nur DM 10,—.

Bestellungen: 1

FAU—IAA, Thomas Beckmann,

DorfstraBe 13, 16775 Wolfsruh
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Bezug auf das Ausmaj)’. nicht

auf das Wesen der Verbrechen

behauptet werden. Injedem Volk

waren und sind genfigend Sa-

disten und Verbrecher vorhan-

den, die salche Gewalttaten erst

einmal beginnen ko‘nnen. um

dann im Laufe der Entwicklung
immer weitere Kreise der Ge-

sellschaft in ihre Verbrechen

einzubeziehen und mitschuldig
zu machen (...)Daj)I in Deutsch—

land die Verbrecher zur Regie~
rung kamen, ist nicht neu in der

Geschichte.
”

(S. 69) .

Dieser wissenschaleiche Universalis-

mus befremdete die Nachkriegswelt
auBerhalb Deutschlands und erschien

ihnen zu deutschfreundlich. So blieb

vieles von ihm unveroffentlicht, obwohl

es der Forsehung etwa fiber den Alltag
in Konzentrationslagern der ersten und

zweiten Kalegorie (nicht der Vemich-

tungslager, in denen er nicht war)
aufschluBreiche Informationen hatte

geben kennen. Fedem schrieb etwa

schon 11946 fiber die Errichtung von

Bordellen in den Lagem. Durch seine

psychologischen Beobachtungen
entdfimonisierte er den Nationalsozia-

lismus, indem er die Psychologie des

Gewalttfiters,desFolterersentwickeIte.
Dazu ein weiteres Beispiel:

’

,,Ich glaube allgemein zu'dem

Schlufl kommen zu ko'nnen, daf)’
wenn durch Befehl und Strqf-
losigkeit ein Individuum die

Ma'glichkeit erha'lt, seine ata-

vistischen Triebe und Puber—

rdtsphantasien verwirklichen zu

kdnnen, so wird der einefriiher.
derandere spc'iter, dereine mehr,

derandere weniger, diesen Wfin-

schen nachgeben and infriihere
Altersstufen regredieren. (...)
Man kann genau beobachten.

wie allmc‘z‘hlich das [ch von Stufe
zu Stufe herabgleitet, wie aus

dem beherrschten Erwachsenen

langsam das grausame Kind

wird. Und da das Gewissen and

jede Angst vor Strafe ausge—

schaltet wira’, gleitet das Ich

schnell hinab zujenerkindlichen

Sphc'z're, in der man den Fliegen
die Beine ausreiflt, grausame

Indianerbiicher lies! und van

sadistischen Orgienphantasiert.

Nun warden diese Phantasien

vemirklicht. und die atavisti-

schen Triebe finden ihre volle

Befriedigung.
”

(S. 68)

Dutch welche éiuBeren Mechanismen

und Strukturen es dem NS -Regime ge-

Iungen war, in den Individuen die Mog-

lichkeitzurVerwirklichungihrerTriebe
und Kindheitsphamasien freizusetzen,

besehreibt Ernst Fedem ebenso ein-

gehend wie die andere Seite, wie das

Erleben des Terrors aus dcrPerspektive
des Gefangenen vor sich gem und wel—

che innerpsychischcn Rcaktionen zu-

meist hierauf erfolgen.

Um zu verstehen, wie rasch sich etwa

in Ruanda die Hutu-Bevelkcrung zu

Massenmordem an ihren Tutsi-Nach-

barn entwickeln konnten, oder wie un—

glaublich schnell und tiefgehend der

HaBausbruch, oder psychoanalytisch

ausgedriickt: die Regression in den

Sadismus, im friiheren Jugoslawien

moglich wurde, sind die Studien von

Ernst Fedem fiber Mechanismen dos

Terrors nach wie vor unvcrzichlbar.

Auch was heule als neuc Erkenntnisse

der Traumaforschung gilt, hat or zum

Teil schon vorweggcnommcn.

Zusdtzlich zu dicsen wichiigen Schrif-

tenemhéiltdasBuchErinnerungenErnst
Federns an ehemalige ermordcte Mil-

héiftlinge in Buchenwald, néimlich den

osterreichischcn Kabareuistcn Fritz

Griinbaum sowie den sozialislischcn

osterreichischcn Politikcr Robert Dan-

neberg. Auch der Frcundschaft mit

Bruno Betielhcim, den Ernsl chcrn in

Buchenwald kcnnengelemthaue, isL cin

Aufsatz gewidmet. Roland Kaufhold

hat ferner im Anhang den crhaltcn ge-

biiebenen Briefwechsel zwischen Bel-

tclheim und Fedem dokumenu'ert und

kommendert. Ergiinzt wcrdcn die Auf—

séitze von Ernst Fedem durch Bciiriigc

des osterreichischen Fedcm-Biogra-

phen Bernhard Kuschey sowie des

Filmemacherpaarcs Wilhelm Rosung

und Marita Barthel-Rosing.

Marianne Krb’ger

Roland Kaufliold (Hrsg.): Emsl chcm -

Versuche zur Psychologic dcs Terrors.

Material zum chcn und Work von Ernst

Fedem. Psychosozial-Vcrlzig, Gichn

1999
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Sowieso
DAS BENEFIZTAPE

FUR DEN

ANARCHISTISCHEN
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60 Minulen brillianter Punkrock

und Hardcore mil den Bands:

PETIIDDIIIID
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amonsten gibt’s noch...

DADDY LONGLEG: unrest

10"-LP (FDR011) 10 neue Punk-

songs dieser liberléiren Band

zwischen Melodie. Geknfippei und

Melancholie. lnkl. schén ge-

staltetem 16-S.-Beihefi. (Gras-
wurzeirevolulion Sept. ‘99: ,,AII‘es I'n

allem melodischer Hardcore vom

Feinstenn ..engagiert und ehrlich bei

der Sache ‘) ....................
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Dahlweg 64

48153 Munster

Germoney
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Mtl. Dauerspenden fiir die Verbreitung
anarchistischeh Gedankenguls —

SF-Unlerslijtzer- und

Unterstfilzerinnenkreis:

N.H., NIL‘Irnberg 25—: MR, Frankfurt 25-:

T.S. . Detmold5.—;A.R. Paderborn l0.-; F.-

J. M. Dortmund 10.-.V.8.. GroB-Umstadt

20..- U.S, Thedinghausen i5. -: RG..

Anrochte i5.—. |..W. Aschatfenburg 60.;-

B. P., Harsum50.—,RM. Schweiz 25.—:DR,

Bremen 50;-

Gesamtstand (Februar 1999: 310:)

Einmalige Spenden fiir den Pressefonds

(Anzeigen, Werbung etc.) des

Schwarzen Fadens :

F.T., Baden-Baden 10-: G.H.. Stuttgart
10:; F.F., Detmold 10-2, 8.8.. Augsburg
20.K.D. Hamburg 20-; AB. Berlin 10::

M.N..A-Wien lO.—;M.P.. B-Brdssel 5.-; E.G..

Berlin 10:; J.M.. Leipzig 10.-,- RR, F-

Strasbourg lO.-: F.B., CH-ZL'Jrich lO.-: F.B..

Brandenburg 5.-; V.S,. Berlin l0.-; M.F..

lngolstadt i0.-: E.M.. i-Milano 10:; HR.

Helsinki 6:; KM. Helsinki 3.-; AR. Berlin

41.-;N.W.,DUsseierf5.-;D.RBerlin5.—:S.A.,

Magdeburg lO.—: B.u.P.. GB—Windsor, 20.-

V.W.. (nicht der Konzern!) Wolf‘sburg 5.-;

F.u.M.. Mannheim lO.—; K.-M.S.. Chemnitz

10:;U.H.-U.,EulenbergB.-:R-A.T..Hameln
4.- ; |.l.. Liechtenstein 10,-; LA. Eselshfltte

3.-:E.P.. B-Eupen lO.-:T.T.u.T,Entenhausen

10,—; W H.. TL‘Jbingen 5.-; T...,ul Bayreuth
l0.-; M.R. Schweiz 25.— R D.. Lucken-

walde 5.-. C.B..We12lar 5.-, 8.3.. Bremen

6.—;M.M..Mausheim3.-;S.Z..Schneeberg .

4.-; RW.. Wolfsburg 5.-: KC. Katzwinkel

3.-:C.D..Barcelona lO.-; E.A..Wasserburg
3.-; A.-D.O.. Frankfurt 4.50:0.K.. Freiburg
lO.-; A.K.. Darmstadt 5.»: MR u. A.K..

Wilhelmshaven 10-; V.Z.. L-Echternach

5.-;W.u.F..Hann.ML'Jnden5.—:A.B.,Bernau

4:: B.L., Leverkusen 7.-:S.M. u. H.W..Wind-

hoek 10,-; l.N.. Grafenau 3.-;E.A.. Merse-

burg 3.—:E.M.A., Greifswald 4.—:P.E., Kairo

lO.-;E.O.. Hannover 3.-: LB, Freiburg 5.-

:S.B.-Z.. Pankow 6:: G.F.. Hamburg 50.-

Max Laufer-Stittung, ZUrich 975-: A.-E.B.

Nordschleswig iO.-;M.H.,Aitotting4.-:E.O..
. Freudenstadt 20-: E.B.. Saarbrflcken iO.-

H.W..PortaWestfalic020.-:A.-A.R.Adier-

steige6.-:l.W..Grafenau6,-IB.-M.W..ML"In-
Chen 5.-; H.u.G..‘Hexenagger 4-.- T.u.S..

Kéln5.-;E.F..Erfurt3.-:H.E..MarburgA.—;E.-
J..A.. Jena 3.9; S.P., Oranienbaum l0.—;

E.K.. Kassel 3.-:S.G.. Prizren l0.-; K.Z.. Dach~

au 7.—: P.U.. Gottingen 4:; S.F.. Finster-

waldeo.-;A.C.,Colmar iO.—:G.A. Schwedt

5 -; E.B.. Hot 7.-; P.A., Athen iO.—D.D.. Pe-

enemunde 8.-: AR, Bonn 10-; TR.

WL'Irzburg 7.-: EB. GUStrow o.-;K.K..

Moritzburg 7.—; ML. Vogelsberg 7.-;M.M..

Wiedensahl 3:; NM. Lehnin, l0.-;F.L.,

Kaiserslautern 7.-;W.S.. Manster 5.-;T.A..

Grafenau. 8:: T.P., Locarno lO.-;J.H.. Salt

Lake City 10,-; W.I.M, Heinsberg l0.-; D.J..

Traunstein 3.—; AW. Garching. A.—:N.W.,

Emden 3.-: BR. Bamberg 5:: U.T.A..

Naumburg. 5.-; 0.8.. Darmstadt é.—;B.A..

Ludwigshaten 10—: BL. Bad Ems 4:: F.A..

Heidelberg 3.—; ;.E., A-Wien 10-; M.S..

Koblenz 7-,V.N. Eberswalde 5.—: A.C..

Passau 5.-: P...S Damaskus lO.-; L.H..

Vogelsberg 7.-.M.C..Starenheim 8:; NZ.

Finkenhaus 5::

Preislroge: wieviele verstorbene historische Gestallen

treten hieronstelie von anonymenSpendern out?

Wares errat gew'nnt d6 Buch: MichaelSeligmonn:
Aufstand der Rate, 8008, zur bayerischen Rate-

republik in 2 Banden, TROTZDEMNERLAG 1999

(Buchhc: ndelspre is: 78.-DM).Auflésung ous Heft 2/

99: 28! Keine richtige Losung: Gewinn bleibt im

Jackpot.
‘

Gesamt: 1715-.
Herzlichen Dank,

an die Spenderlnnen!

Wir danken

den Vielen, die sich inzwischen tL'Jr das

Farder-ABO Uber 50.-DM entscheiden!

und wir danken

nicht zuletzt unseren Sachspenderlnnen.
die uns dieses Mal u.a. Durchhaltever-

magen in Form von Beuteltee, Kaffe——

pulver ,und Kartotfelbreiaus der Packung

(iihh.schon den selbstgemachten wCrrgen
wir nur schwer runter!) zuschickten, dazu

Modeschmuck (der ungefdhr genauso

schwer zu Geld zu machen ist wie der SF.

oder was will uns der edie Spender damit

sagen? Vielleicht: »nicht alles was glanzt
istauchwirklich Gold«) und mehrSpL'Jrsinn

in Form eines Krimis Ubersandten. Inte—

ressant aber das Buch Uber den Herero-

Aufstand gegen den deutschen Kolonia-

lismus, auch wenn mensch es gegen den

Strich lesen muss. do aus deutscher Per-

spektive geschrieben.

Jachen Knoblauch (Hg):

SF-Regisler

Aufgenommenwurden alle Beitrdge von

Nr.0-Nr.50.incl.Sondernummern. iO.-DM:

ouch als DOSrDiskette (Word-Datei) er-

haltlich. Das Register. das demndchst auf

der CD-ROM der Edition ID/Amsterdam

enthalten sein wird, ist {Cir Internet-Benutzer

auch unter unserer Homepage zu finden:

http://www. comen/Us-an/iqua/Ibl. com/

(more:
_

'

rusr
‘0‘ e

ln/eme/ FUN
Wersichunsere Homepagesnichtmerken
kann und nur dis Suchwort 'Trotzdem-

Verlag“ eingibt, findet momentan 137

Suchergebnisse, von denen allerdings
zehn nichts mit uns zu tun habeaner

dasselbe mit Schwarzer Faden versucht

landet bei Uber 856.000 Ergebnissen, von

denen nur die wenigsten etwas mit unszu

tun haben: wer deshalb den Zusatz 'Vier-

teijahresschritt” eingibt, wird mit 30 Such-

ergebnissen genauer bedient.
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